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Im Aufsatzteil beschäftigt sich zunächst Barbara Romme

mit Jörg Syrlin und der Ausstattung des Ulmer Münster-

chores am Ende des 15. Jahrhunderts, wobei sie sich drei

Fragen stellt: War Jörg Syrlin ein Bildschnitzer? Wieweit

war Michel Ehrhart an den Holzschnitten des frühen Ul-

mer Buchdrucks beteiligt? Wer stiftete und wer entwarf

das ikonographische Programm des Ulmer Dreisitzes?

Diesem Aufsatz folgt eine Untersuchung von Günter Irm-

scher über ein Blatt des Straßburger Stechers Matthäus

Greuter, eine Kombination von Kupferstich und Radierung,
die er als Bildprophetie auf Kaiser Rudolf 11. entschlüs-

selt.

Danach geht Elisabeth Nau auf den Hohenheimer

Schloßpark ein und belegt, wie stark dessen Gestaltung
von der Romreise Herzog Karl Eugens geprägt wurde:

Was er als wissensdurstiger Tourist in Rom gesehen hat, wollte

er als Utopie des goldenen Zeitalters zu Hause weiterträumen.

In einem vierten Beitrag beschreibt Michael Duchamp
fünf Kameen aus der Sammlung des Badischen Landes-

museums in Karlsruhe. Daran anschließend würdigt

Dagmar Wagner Leben und Werk Konrad Tauchers

(1873-1950), eines vergessenen badischen Künstlers. Den

Reigen beschließt ein Aufsatz von Birgit Schwarz zu Dix

und Wols.

Im zweiten Teil des Bandes mit den Berichten über die

Neuerwerbungen spiegelt sich die ganze Bandbreite der

Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg.
Erworben wurden und hier vorgestellt werden: Gemälde

und Graphiken, antiker Schmuck und mykenische Ge-

fäße, Plastiken und Skulpturen, Metallarbeiten, Möbel

und Textilien, Keramik, Münzen, Gegenstände der All-

tags- und Volkskultur, Kunsthandwerk, Musikinstru-

mente, Zeichnungen und Fotos, Uhren, Masken und Zie-

gel.
So bietet der Band einen informativen und anschaulichen

Einblick in die Sammeltätigkeit der Landesmuseen und

in ihre derzeitigen Forschungsgebiete. Sibylle Wrobbel

Friedemann Schmoll: Verewigte Nation. Studien zur

Erinnerungskultur von Reich und Einzelstaat im

württembergischen Denkmalkult des 19. Jahrhun-
derts. Silberburg Verlag Tübingen 1995. 467 Seiten mit

75 Abbildungen. Kartoniert DM 49,90

Zwar rechnet er es seinen Eltern im Vorwort hoch an, daß

sie ihn nie richtig gedrängt hätten, etwas «Vernünftiges»
zu lernen. Implizit deutet Friedemann Schmoll damit

gleichwohl an, daß Erwartungen dieser Art auf ihm -

auch wenn sie offenbar nicht lasteten - ruhten. Beschei-

den nimmt er explizit dazu nicht Stellung, ob er diesen

Erwartungen und dem Vertrauensvorschuß gerecht wer-

den konnte. Das Bundesministerium für Bildung und

Wissenschaft kam ihm mittlerweile auf seine Weise zu

Hilfe: Es prämierte die vor zwei Jahren im Tübinger Lud-

wig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft

vorgelegte Doktorarbeit kürzlich mit dem Heinz-Maier-

Leibnitz-Preis für wissenschaftlich hervorragende Veröf-

fentlichungen.
Im Mittelpunkt der Schmollschen Arbeit stehen Fragen
der nationalen Identitätsbildung, wie Nationalismus in-

szeniert und wie er dem Volk eingepflanzt wurde. Denn

die Idee der Nation vermittelt sich selten in rationalen

Diskursen, vielmehr als Ergebnis von Erziehungsprozes-
sen, die bestimmter Medien bedürfen. Als ein solches In-

strument zur Konstruktion, Stabilisierung und Überlieferung
kollektiver Identitätsangebote hat sich der Autor das Denk-

mal herausgegriffen. Die Erwartungen, die Schmoll mit

dieser Wahl verknüpft, formuliert er in fachsprachlicher
Verklausulierung: Das Studium der rituellen Aneignung des

Überlieferungsmediums Denkmal, der politischen Feste, bei de-

nen das Denkmal den rituellen Kristallisationspunkt liefert,
auch das distanzierender symbolischer Handlungen, soll Aus-

kunft geben über Reichweite, Akzeptanz und sozial wie regio-
nal unterschiedliche Aneignungsmuster der im Denkmal fi-
xierten Identitätsangebote.
Solchermaßen präpariert hielt der empirische Kulturwis-

senschaftler Friedemann Schmoll Inventur in der würt-

tembergischen Denkmalslandschaft, deren historische

Grenzen er bei der Erhebung des Herzogtums samt eini-

gen Neuerwerbungen zum Königreich anno 1806 einer-

seits und beim Ende der Monarchie 1918 andererseits

markiert. Es war zu Anfang ein überaus heterogenes
Land, das sich - gemessen an seinem herzoglichen Kern-

gebiet - unter Napoleons Gnaden in Einwohnerzahl wie

Fläche verdoppelt hatte. Ideologische Integrationsversu-
che blieben in dieser Situation ebensowenig aus wie nach

der deutschen Reichsgründung 1871, als aus den Würt-

tembergern Deutsche gemacht werden sollten und der

Denkmalkult zu neuen Höhenflügen ansetzte. Insgesamt
72 württembergische Denkmäler sind im Anhang über-

sichtlich als Belege aufgelistet und kategorisiert, von der

Büste bis zur Säule, vom Standbild bis zum Turm als Na-

tionaldenkmal. Aus seinem reichhaltigen Quellenfundus
breitet Schmoll auch eine Fülle von Episoden aus, die sich

um die vorgestellten Denkmäler ranken: Ausschreibun-

gen, gescheiterte Entwürfe, Querelen, Einweihungsfeier-
lichkeiten, Nachwirkungen. Selbst Lokalgeschichtsfor-
scher, die mehr an einzelnen Bauwerken als an der wer-

tenden Gesamtschau interessiert sind, können bei der

Lektüre anregende Ausflüge erleben. Diese wären aller-

dings um einiges unbeschwerter, wären die rein fachwis-

senschaftlichen Passagen ähnlich anschaulich gehalten
wie die ansprechenden zahlreichen Bildbeispiele.

Hans-Joachim Lang

Heinz Schlaffer (Hrsg.): Eduard Mörike und Wil-

helm Waiblinger. Eine poetische Jugend. (Korrespon-
denzen 6). Verlag Gerd Hatje Stuttgart 1994. 104 Sei-

ten. Broschiert DM 24,-

Unter dem Titel «Korrespondenzen» eröffnete der Hatje
Verlag im Herbst 1993 eine neue literarische Reihe, in der

- mit kurzen Kommentaren versehen - Briefe von Schrift-
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stellern und Künstlern «der Moderne» ediert werden. Die

einzelnen Bände wollen jeweils eine besonders prägnante

Epoche im Leben der Briefschreiber festhalten, die «Wende-

punkte» bedeuten. Den Auftakt bildete ein Briefwechsel

zwischen Richard Wagner und seinem Verehrer König
Ludwig von Bayern. Korrespondenzen zwischen den Ma-

lern Pierre Bonnard und Henri Matisse, zwischen Wassily
Kandinsky und dem Wiener Komponisten Arnold Schön-

berg folgten. Mit dem nun vorliegenden sechsten Bänd-

chen wird erstmals der Briefwechsel zweier Poeten aufge-
griffen. Zwar wird man sie kaum wie die bisher behan-

delten Künstler zur «Moderne» zählen können, ihre hier

veröffentlichten Briefe, Tagebucheinträge, Dichtungen le-

sen sich jedoch außerordentlich spannend, sind keines-

wegs verstaubt, sondern durchaus «modern».

Die beiden gleichaltrigen Eduard Mörike (1804-1875) und

Wilhelm Waiblinger (1804-1830) waren schon Brief-

freunde, bevor sie beide 1824 im Evangelischen Stift zu

Tübingen Aufnahme fanden. Die bis dahin gemachten
unterschiedlichen Lebenserfahrungen - Waiblinger be-

suchte das Stuttgarter Gymnasium, verkehrte mit Künst-

lern, war «welterfahren» und «genialisch», Mörike war

Uracher Klosterschüler, bewacht, behütet, minuziöser

Zeitplanung unterworfen - führten im Stift zunächst zu

einer stürmischen Freundschaft, die sich vor allem auf die

gemeinsame Leidenschaft des Dichtens stützte. Die

Träume Eduard Mörikes von einer anderen Welt, von Or-

plid, dem Land das ferne leuchtet, verbanden sich mit den

von Liebesnächten und Besäufnissen geprägten Phanta-

sien Waiblingers. Die Intensität dieser Freundschaft, die

Bereitschaft einander alles zu sagen und alles zu hören,
wurde schließlich zur Belastung des freundschaftlichen

Verhältnisses.

Im Leben beider brachten die Jahre 1824 und 1825 eine

Krise, die über beider Leben entschied. Der rebellische und

provozierende Waiblinger geriet mit der akademischen

und bürgerlichen Welt in Konflikt, wurde vom Stift su-

spendiert, ging außer Landes und starb 1830 in Rom. Sein

dichterisches Werk ist heute weitgehend vergessen und

an den «Rand der deutschen Literaturgeschichte»
gerückt. Der eher angepaßte Mörike wurde - wenngleich
nur mit mäßigem Erfolg - Pfarrer, später Lehrer und starb

1875 als angesehener Dichter. Bis heute ist sein literari-

scher Rang unbestritten. Sein Werk, vor allem aber seine

Gedichte, nehmen in der deutschen Lyrik einen herausra-

genden Platz ein.

Der Band versammelt Dokumente der Freundschaft:

Briefe der beiden Freunde, Auszüge aus Waiblingers Ta-

gebüchern, einige Briefe anderer Freunde, acht die bio-

graphische Situation erhellende Gedichte und einige -

Jahrzehnte später verfaßte - Rückblicke. Das alles liest

sich spannend, dicht, fast wie ein Roman. Konsequent,
aber vielleicht doch schade ist es, daß die dichterische

Auseinandersetzung späterer Zeiten mit dieser Freund-

schaft - man denke an Hermann Hesses Presselsches Gar-

tenhaus oder an Peter Härtlings Waiblingers Augen - nicht

berücksichtigt wurde. Wilfried Setzler

Joachim Hahn: Jüdisches Leben in Esslingen. Ge-

schichte, Quellen und Dokumentation. (Esslinger Stu-

dien, Band 14). Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen 1994.

543 Seiten mit 176 Abbildungen. Pappband DM 60,-
Peter Fassl (Hrsg.): Geschichte und Kultur der Juden
in Schwaben. Wissenschaftliche Tagung der Heimat-

pflege des Bezirks Schwaben in Zusammenarbeit mit

der Schwabenakademie Irsee am 14./15.Oktober 1989

in Irsee. (Irseer Schriften, Band 2). Jan Thorbecke Verlag
Sigmaringen 1994. 186 Seiten mit acht Abbildungen.
Broschur DM 44,-

Abraham P. Kustermann und Dieter R. Bauer (Hrsg.):
Jüdisches Leben im Bodenseeraum. Zur Geschichte des

alemannischen Judentums mit Thesen zum christlich-jü-
dischen Gespräch. Schwabenverlag Ostfildern 1994. 300

Seiten mit 26 Abbildungen. Paperback DM 48,-

Es ist unsere Ordnung und letzter Wille, daß fürohin unsere

Erben in unserer Herrschaftkeinen Juden sich ansässig machen

oder ein Gewerbe treiben lassen. Die Bestimmung Eberhards

im Bart aus seinem Testament von 1492 sorgte dafür, daß

seit der Mitte des 16. Jahrhundertsim württembergischen
Gebiet sämtliche jüdischen Gemeinden vertrieben und

aufgelöst wurden. Auch nahezu alle Reichsstädte setzten

ihren Judengemeinden ein Ende. Für Esslingen, wo es

nach Ausweis der Reichssteuerliste schon 1241 eine

blühende Judengemeinde gegeben hat, bedeutete das -

nach der Pestvertreibung von 1348 und einer vorüberge-
henden Niederlassung im 15. Jahrhundert - das Ende ei-

ner dritten Judengemeinde. Von nun an waren Juden für

nahezu 300 Jahre auf württembergischem Gebiet wie in

den meisten Reichsstädten nur noch in Einzelfällen und

gegen Zahlung eines erheblichen «Leibzolls» geduldet,
denn vollständig wollte und konnte man auf die innova-

tive Wirtschaftskraft der jüdischen Händler und Bankiers

nicht verzichten.

Der allgemeine Zustand der Ausschließung und strikten

Trennung in Einwohner unterschiedlichen Rechts änderte

sich erst, als die Gesetzgebung des zum Königreich erho-

benen Württemberg unter dem Einfluß der Französischen

Revolution Juden - langsam und zögerlich - von Sonder-

regelungen befreite und sie 1864 den nichtjüdischen Bür-

gern gleichstellte. Damit begann, wie Joachim Hahn in

seiner umfangreichen Monographie am Beispiel von Ess-

lingen kenntnisreich und auf breiter Quellen- und Litera-

turbasis belegt, ein Aufstieg ohne Beispiel. Durch die Juden
geht dem hiesigen Handelsstand ein nicht zu berechnender

Schaden zu, hatte zwar noch 1815 der von Konkurrenz-

furcht geplagte Esslinger Magistrat gegen eine Niederlas-

sung von Juden eingewandt: Doch bald darauf schon er-

lebten die Esslinger, daß gerade die wirtschaftliche Erfah-

rung, das Kapital und der unternehmerische Mut der jü-
dischen Geschäftsleute nicht unwesentlich dazu beitrug,
daß sich ihre Stadt zur führenden Industriestadt im Neckar-

raum entwickelte.

Erstaunlich selbstbewußt kämpfte in dieser Zeit die jüdi-
sche Gemeinde um ihre bürgerliche Gleichstellung. Ess-

linger Juden und Jüdinnen engagierten sich in den bür-
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gerlichen Vereinen und in der Kommunalpolitik, sie wa-

ren integriert und beheimatet in der Stadt. Der Esslinger
Oberamtmann Karl von Pistorius empfahl sogar schon in

den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts - seiner und

wohl manchmal auch noch unserer Zeit damit weit vor-

aus -, Ehen zwischen Juden und Nichtjuden zuzulassen.

Viel erfährt der Leser über die innere Organisation der jü-
dischen Gemeinde, über Synagoge, Rabbinat, Schulen

und die «Wilhelmspflege», das Israelitische Waisenhaus.

Weniger über die innergemeindlichen Auseinanderset-

zungen, über die mit der Selbstverständlichkeit der

Mehrheitskultur geforderte Assimilation und die damit

verbundene Aufgabe eigener, jüdischer Identität, kaum

etwas von dem andernorts sich seit den 1880er Jahren
wieder bemerkbar machenden Antisemitismus. Hahn,
der schon in vielen Veröffentlichungen sein großes Wis-

sen über die jüdische Geschichte Baden-Württembergs
unter Beweis gestellt hat, zeichnet mit seinen detailrei-

chen Schilderungen das Bild eines relativ problemlosen Mit-

und Nebeneinander, dem erst die Rassenpolitik der Natio-

nalsozialisten mit ihrer schrittweisen Entrechtung und

Verfolgung bis hin zu den Deportationen in die Vernich-

tungslager 1941 und 1942 ein grausames Ende setzte.

Ein umfassender Quellen- und Dokumentenanhang mit

vielen Schwarz-Weiß-Abbildungen ergänzt die fundierte

historische Darstellung. Unverständlicherweise fehlt ihm

allerdings ein Ortsregister, das doch die Auswertung der

vielen Querverweise zu Juden anderer Gemeinden erst

ermöglicht. Ansonsten enthalten die letzten 300 Seiten so

nützliche Angaben und hilfreiche Listen wie die Kurzbio-

graphien aller Esslinger Juden, die Auflistung sämtlicher

Bewohner des jüdischen Waisenhauses «Wilhelmspflege»
oder der jüdischenPatienten der PrivatklinikKenneburg,
schließlich auch die Wiedergabe und Übersetzung aller

Grabinschriften. Nicht zuletzt dieser Anhang macht das

Buch, das auch die Versuche der Wiederbegegnungen
nach 1945 bis hin zum zentralen Aufnahmelager Baden-

Württembergs für Juden aus den GUS-Ländern in Esslin-

gen einschließt, eher zu einem Arbeits- als zu einem Lese-

buch, ganz sicher aber zu einer unentbehrlichen Grund-

lage für alle, die sich umfassend über jüdisches Leben in

Esslingen informieren wollen.

Liegt der Schwerpunkt der Hahnschen Darstellung auf

der Entwicklung eines assimilierten, städtischen Juden-
tums im 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts, so be-

leuchten die beiden anderen, jeweils aus Tagungen her-

vorgegangenen Bände das Leben der südwestdeutschen

Juden auf dem Land. Dort, in den Dörfern und kleinen

Landstädten der meist ritterschaftlichen Gebiete, waren

die am Ende des Mittelalters aus den Reichsstädten und

aus Württemberg, ebenso aus Bayerisch-Schwaben ver-

triebenen Juden mehr oder weniger bereitwillig aufge-
nommen worden, besserten sie mit ihrem «Schutzgeld»
doch die Finanzsituation der kleinen Herrschaften erheb-

lich auf. Abseits der großen Städte und ihrer Bedingun-

gen hat sich hier als spezifische Ausformung jüdischen
Lebens das Landjudentum entwickelt. Neben den so

wirksam und bekannt gewordenen Formen des moder-

nen Judentums, das nahezu zum Synonym für urbanes

Leben geworden ist, und dem Leben der Ostjuden im

«Stettl» ist diese eigenständige Form jüdischer Kultur na-

hezu in Vergessenheit geraten. Und dennoch war sie für

nahezu 300 Jahre die in Süd(west)deutschland typische
Form jüdischen Lebens. Man muß sich klarmachen, daß

1817 noch mehr als 90 Prozent aller Juden Württembergs
auf dem Land oder in kleinen Städten lebten. Erst die

«Landflucht» im Gefolge der Freizügigkeit und der recht-

lichen Gleichstellung setzte dieser Lebenswelt durch

Auswanderung nach Amerika oder Abwanderung in die

großen Städte im letzten Drittel des Jahrhunderts ein

Ende. Freilich begann damit der beispiellose Aufstieg ei-

nes modernen, städtischen Judentums, dem das Landju-
dentum selber nun schnell als überholte Lebensform er-

schien. Auch die verdienstvolle Berliner Ausstellung über

«jüdische Lebenswelten» 1992 hat sich mit dem Landju-
dentum nicht befaßt. Erst in jüngster Zeit wurde, nicht

zuletzt durch die Arbeiten von Monika Richarz, auf seine

Bedeutung aufmerksam gemacht und zu weiteren For-

schungen und Studien angeregt.
In diesem Forschungszusammenhang stehen die von Pe-

ter Fasst herausgegebenen Aufsätze zur Geschichte und

Kultur der Juden in Schwaben, worunter Bayerisch-
Schwaben gemeint ist, und die von Abraham P. Kuster-

mann und Dieter R. Bauer herausgegebenen Beiträge
über jüdisches Leben im Bodenseeraum. Beide Aufsatz-

sammlungen entfalten detailliert, wenn auch nicht immer

einhellig, das Bild einer dörflichen jüdischen Bevölke-

rung, für die der Bodenseeraum bzw. Schwaben Heimat

war. Hier lebten sie geachtet und respektiert, aber auch

mit normalen nachbarlichen Konflikten mit ihren nichtjü-
dischen Nachbarn zusammen. Das allmählich selbstver-

ständlich gewordene Auskommen belegen eindrucksvoll

vor allem Lokalstudien über die sogenannten Judendör-
fer. So Karin Sommer mit ihrer Arbeit über das schwäbi-

sche Altenstadt, wo der Anteil der Juden 1807 mit 360

Personen mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus-

machte, und Ernst Schäll für das württembergische Laup-
heim, das nichtzuletzt der Aktivität und dem Gewerbe-

fleiß seiner jüdischen Einwohner 1865 die Stadterhebung
verdankte. Auch die anderen Beiträge, mögen sie sich mit

der Bildungs- und Schulgeschichte, mit der Binnenent-

wicklung der jüdischen Landgemeinden im 19. Jahrhun-

dert, mit den «Judenmägden» und dem Vereinswesen

bzw. der politischen Partizipation oder mit der Einbin-

dung in die nichtjüdische Gesellschaft befassen, tragen
Baustein für Baustein das Bild eines auskömmlichen Mit-

einander zusammen.

Literarisch festgehalten hat diese mit dem Zugeständnis
der Freizügigkeit und staatsrechtlichen Gleichstellung
untergegangene Welt der alemannische Erzähler Jacob Pi-

card. In seinem von nostalgischer Verklärung nicht mehr

ganz freien Rückblick setzte er zu Anfang unseres Jahr-
hunderts diesem halbbäuerlichen, selbstbewußten, hei-

matverbundenen und traditionsverhafteten Judentum ein

literarischesDenkmal. Seine von Manfred Bosch klug ein-

geleitete Erzählung über den durch den Schwarzwald

wandernden Handelsmann Hirsch Bernheim schildert,
wie der 1976 verstorbene Erzähler schreibt, ein unserviles
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