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Sieben Jahrhundcrte sind verstrichen, scit dic drei Eidgenossen Un, Schwyz
und Unterwalden der Legende nach auf der Rútliwicse am Vierwaldstátter See
ihren «Ewigen Bund» besiegelten fúr dic Confoederatio Helvetica cm Grund
zum Feiern, wie Nationalratsprásident Ulrich Bremi in eincm Intervicw beteuerte:
«Einen (ieburtstag muB niemand feiern. Das Schweizervolk, das spúren wir

deutlich, will Hm feiern...»í Der 700. Geburtstag wurde im diesem Jahr also
gebúhrend im Schweizer Parlamcnt zelebriert. Aul3erdcm fanden im Laufe des
Jahres 1991 in alíen Kantonen zahíreiche kulturelle Veranstaltungen und Volks-

* Da dieser Aufsatz bereits im Herbst 1991 entstand, sud einige Angaben im ersten Teil

unfolge der júngsten Freignisse inzwischen dberholt.
DerSpiegel, 18, 29.04.199J, S. 201.

2 ti den wichtigsten Festveranstaltungenund Wúrdigungsausste¡lungen gehóren sicherlich

dic fo¡genden:
— Gro/3c~ Volksfrrí mil L/mzttg in Ziirich (5-7. Juil).
— «Heareka», eme der Schweizer Forschunggewidniete Ausstellung iii Zúrich (1<). Mai-27.

Oktober).
— Freilichtauffúhrungendes Schil¡er-Dramas Wilhelm ldlin lnterlaken(27. iuni-J 2. Oktober).
— AuffúhrungderOioacchinoRossini-OperGuillaume Tellim GrandThéátre iii Genf(l0. Mai).
— Internationale Musikwochen iii Luzern (17. Augusl- ¡1. September), wo neben Konzerten

aucli Theateraufftihrungen und Kunstausstellungen geboten wurden.
Musiklage mit iniprovisierter Musikunter dem Motto «Es lebe dic Musik» in der Coquille
Acoustique iii Genf(14-16. August).
Kunstausstellung «Dic Schweiz mit den Augen auslándischer Kúnstler gesehen» iii der
Vi¡ta Favorita/Lugano (21. Juli-27. Oktober).

Revista de Filología Alemana, 1,219-238, Editoriai CompJutense, Madrid, J993



220 Margíi Roders

fcste2 statt, dic am 1. August, dem SchwcizerNationalfciertag, in einem offizicllen
Festakt in Schwyz gipfelten, detn Llrkanton also, dcm dic Eidgenossenschaft
ihren Namen verdankt. Schauplatz der Abschlul3zercmonie alí dieser Gedcnk-
fcierlichkeiten war am 3. November dic traditionsreiehe und kunstsinnige Stadt

Basel, wo auch cine Ausstcllung Uber Mythen, Ursprung und (3eschichte der
Konfódcration gezeigt wurdc.

Allerdings wird dic fúr 1991 vcrordnetc Fcststimmung Iiingst nicht von der
gesamten Bevólkerunggeteilt. Dic neutrale, saubere und reiche Eidgenosscnschaft,

dic ja immer devnokratiseher, konfliktfreier und wohlhabender war als ihre
Nachbarstaaten, ringt zur Zeit námlich um ihr Selbstverstándnis. Dic aul3en- und
¡nnenpolitische Entwicklung der lctztenJahrc hat dazugefiihrt, daI3 ausgerechnet
im iubiláumsjahr, wo das «Schwcizcrvolk» doch den mythischen Ewigen Bund

crneuern solíte, das elitáre Selbstbewul3tsein, d.h. der Glaube an dic cigene
Túehtigkeit und Uberlegene Moral, ms Wanken geraten ist. Dic seit Generationen
genáhrte Uberzeugung, eincm auBergewñhnlichenVolk und eincm prosperienden,
cinzigartigen Gemeinwescn anzugehóren, hat uníibcrsehbarc Risse bckommen,
und dic Schweizer werden zunefimeud von Selbstzweifeln gequált. Dic pcssi-

mistisehe Grundstimmung, dic sich unter den seehs Millionen Eidgenossen
ausbreitet, Lál3t sich nicht allein mit einem deutschschweizerischen Hang zur
Selbstzerfleischung und zum nationalen Masochismus erklárcn. Sic hat tiefere

Wurzeln: dic Alpenrepubliksteckt incinerder schwersten Krisen ihrerGesehichte,
dic allerdings nieht als abrupter Riehtungswechsel erlebt wird, sondern als
sehícichende Erosion eincrscitJahrzchntcn gepflegten Sonderrolle. Dic Welt hat
sich verándert, und vicIes, was bisher dic vcrmcintliche nationale Identitát der
Schweizausmachte, wird in Frage gestcllt. Kritische lntctlcktueltc, aher auch
Wirtschaftsfúhrcr und etablierte Politiker haben diese «ldentitátskrise» diagno-
stiziert, dic von cinigen auch als «Mentalitátskrise» bezeichnet wird, dic sich — so
der Staatsrechtlcr René Rhinow — in «Zukunftsangst und Stagnation» nieder-
sehlágt.3 Andere Beobachterwiederum nennen das Phánomen «Staatskrise», cm
Begriff, der dic Meinungvielerflhirgerzum Ausdruckbringt, daS ihrc politisehen,
sozialen undwirtschaftlichenlnstitutioncnrettungslosveraltctsindundmoderncn

Anforderungen nicht mehr genúgen.
Dic Katerstimmung im helvetisehen Musterstaat láI3t sich auf cinen Nenner

bringen: dic modernen Eidgenossen zweifeln im Jubcljahr ernsthaft an der Effi-
z¡enz des Schwcizcr Modelísund diskutieren seine Widersprtiche. Dabeistehen
ganz unterschiedliche Remen zur Dcbatte.

-- Internationales Fifin-Festival iii Locarno (8.-IB. August).
— Multi-Mcdia-Show «Europa-Epos» in Oenf (25-29. September).

l)crSpieget 18,29.04.1991,5. 199.
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lm aul3cnpolitischcn Bcreich geht es vor allem um folgende Problemkrcise:
— Dic Neutra/itáL Bekanntlich war das Neutralitátsprinzip immer cm

Wesensmerkmal dereidgenóssischenAul3enpolitik und hat zur Schweizer
«Sondcrstellung» in Europagefúhrt. Diese aul3enpolitische Konstante der

Nichteinmischung hatte aher aucb cine Geistcshaltung der Abkapselung,
des selbstgefálligen Abscitsstehens zur Folge. Kann es sich cm europái-
sehes Land bei dem starken Nord-Súd-Gegcnsatz, der heutzutage dic
Weltpolitik bestimmt, noch leisten, neutral zu bíciben? (Lmnke und Grúne
pládicren ja fúr cine aktive, der Solidaritát mit der Dritten Welt vcrpflich-

tete Aul3enpolitik.) MuI3 dic Alpenrepublik nach dem Ende der Ost-
West-Konfrontation nicht endlich Partei crgrcifen, und darf cm Staat im

Herzen Europas angesiehts der curopáisehen Vereinigung noeh «neutral»
bleiben? (Bczeichnenderweisc sind 43% der Schweizer fúr cinen EG-

Beitritt.)
— DicArmee. Im Laufe seiner Gcschichtc hielt das buntgemischte Schwei-

zervolk stets als Abwehrgemeinschaft nach aul3en zusammen und hat

seine Frciheit und Unabhángigkcit nur dank seines Vcrteidigungswillens
immer wiedcr behaupten kÉinnen. Seine Neutralitát war — und ist — also

cine bewaffnete Neutral ¿bit. DerArmee kam dabei nicht nurdie Ftmktion
cines Garanten der nationalen Souveránitát bei móglichen Angriffen von
aul3cn zu, sondern sic úbernahm auch cine identitátsstiftende Aufgabe: sic
bildete cine feste Klammer um dieses heterogene Gebilde einer aus

mebreren Kulturen aufgcbauten «Willensnation» mit vier Sprachgruppen
und ausgeprágten konfcssionellen wie landschaftlíchcn Gegensátzen.
Diese heute úber 600.000 Mann starkeMilizarmee ist mit der Entspannung

in Europa nun in Legitimierungsschwierigkeiten geraten. Bei ciner
Neudetinicrung der Schweizer Sicherheitspolitik wird cine Truppen-

reduzierung und Professionalisierung unumgánglich sein. Was wird also
nach dem Kaltcn Kricg aus der Armee als ciner der Grundfesten der
Nation? (Bci ciner Volksabstimmung im Jahrc 1989 befiirworteten bcreits

35,6% der Schweizer ibre Ahsehaffiing.)
Auch innenpolitisch haben dic Blirger das Urvertrauen in ihr Gemeinwescn

verloren, auf das sic so lange stolz warcn. Zum cinen haben sic erkannt, daS das
helvetisehe System in ciner Zeit des osteuropáischen Umbruehs und der wcst-

europiiischen Bcschleunigung nicht «dynamisch» gcnug ist und erwartcn mehr
von der Politik und ihrcr Regierung in Bern, dic mit ihrem Ruf nach «Utopien»
— dem Leittnotiv der offlzicllen 700-Jahr-Feiern — cinen geradczu hilfiosen
Eindruck macht. Zum andcrn sind dic Schweizer betroffen von ciner Reihe von
Skandalcn und Staatsaffáren, dic das Land seit zwcicinhalb Jahren erschúttern:



222 Margit Raders

— Der Fa!! Kopp, cm Geldwiischerci-Skandal, der zum Sturz der Justizmi-

nisterin Elisabcth Kopp fúhrtc.
— Der Fichen-Skanda¿ d.h. dic Aufdcckung cines riesigen Spitzelapparats:

dic Polizei hatte jahrzchntelang Hunderttausendc von unheseholtenen

Búrgern beschattet und alíes, was sic fúr staatsgefáhrdcnd hielt, auf
Karteikarten, den sogenannten «Fichen», rcgistriert; insgcsamt wurden

úber 900.000 Personen und Organisationen beobaehtet.
— DieAufdeckungzweier Geheimarmeen, dic ohne Gesetzesauftrag fúr den

Ernstfall im Kalten Krieg rekrutiert worden waren und von deren Existenz

nieht cinmal der Verteidigungsminister unterrichtet war.
So entpuppte sich dic «álteste Demokratie der WeLt». dieser «l-Iort von Recht

und Gesctz» unvcrhofft als cm «verluderter Staat», wie Mas Friseh indignicrt
festellen mul3te. Friedrich Dúrrcnmatts Beurtcilung der Scliweizer Mil3stánde
fiel noch drastiseher aus: «Der Mist steht so hoch, daS man úberhaupt nur noch
Mist sieht... Wir sind total vermistet... Vcrdreckt und verschissen... Vcrsunkcn

und verstunken.» Kurz vor ihrcm Tode machten sich dic beiden beriihmtesten
Autoren derSchweiz zu Wortfiihrern cinerBoykottbewegung von Kúnstlern und
Intellcktuellen, dic aufgrund der gesehilderten Misere das Vertrauen zu ihrem
Staat verloren hattcn und deshalb nicht an den Jubiláumsfeierliclikciten teilnchmen
wollten, was sic mit dem Ausruf«lOOJahrc sindgenug!0pointierten. Mas Frisch
hinterlicl3 semen Landsleuten cine bedenkliehe Botschaft: «Was mich mit

diesem Staat noch verbindct: cm Reisepal3 (den ich nicht mehr brauchen
werdc).» Und 5cm Kollege Dúrrenmatt beschrieb in ciner Rede zu Ehren Váelav

1-lavels. dic inzwischcn als 5cm politisehes Vermáchtnis gilt, dic Eidgenossen als
Getangene, dic sich selbst bewachen: «Der Schweizer hat den dialektischen

Vorteil, daS er gleichzeitig frei, Gefangener und Wárter ist.»5
Nicht zuletzt macht den Sehweizern auch dic wirtsehaftliche Entwicklung

ihres Landes zu schaffcn:
— í)er Zñricher Finanzplatz und das Bankgeheimnis haben an Bedcutung

verloren. Beháil dic Schweizer Wirtschaft — und damil der Schweizer-
franken — den bisherigen internationalen Glanz? Andererseits bcsitzt das

Alpcnland als Standortwie als Absatzmarkt vielercinheimiseher Konzcrnc
nur noeh cinen beseheidenen Stellenwcrt. lst dies der Anfang vom Ende
der sprichwórtliehen eidgcnñssischen Prosperitát?

— Das Wachsturn mancher Mullís wird den Verbrauchern allmiihlich
unheimlieh, so z.B. dic Erfolgsgeschichte des gcnossenschaftlichen Kon-

Zitiert nach Dic Zeit, 32, 02.O& 1991, S. 1.
Dic Frisch- und Diirrenu,att-Zitate stammen aus Der Spiegcl, 18,1991, 5. 196 nod 198.
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zerns «Migros», der 1925 von Gottlieb Duttwciler gcgrúndet wurde und
heute cine marktbeherrschcnde Stellung innehat. Ocr aus mobilen Láden
hervorgegangene Konzern verfúgt námlich Uber 541 Supermárkte,

zahíreiche Selbstbedienungs-Grof3restaurants, zwólfProduktionsbetriebe,
Transport- und Lagerbetriebe, cine Tankstcllcnkctte, cine Recderci,
mehrerc Reiseunternchmen, cine Bank und cine Versichcrungsgescllschaft;
aul3erdem ist erHerausgeber dergról3ten Wochenzeitung derSchweiz und

unterhált sogar cine cigene Partei, dic mit 8 von 200 Sitzen im Parlamcnt
vertretcn ist.

Daneben machen sich immer mchr Búrger Sorgen wegen der unliebsamen
sozialen Begleiterseheinungen des Wohlstandcs:

— Dic Schweizer haben zwar das weltweit hóchste Pro-Kopf-Einkommen,
aber auch dic Zahl der Drogentoten je tausenó Einwohncr licgt haushoch
úbcrdem Durchschnitt. Wie wird dic Eidgcnosscnschaft mil der Kehrseite
ibres Wohlstandes fcrtig?

0cm auslándisehen Besucher der scheinbar so idyllischen Alpenrcpublik
kónnen dic Symptome dieser von der in- und auslándisehen Prcsse immcr wicder
beschworenen «ldcntitátskrise>~ im Jubeljahr nicht verborgen bleiben. So halte

auch ich im vergangenen Sommer Gelegenheit, dic Spuren des veránderten
eidgenóssischen Selbstverstándnisses in zahíreichen Gespráchen mit Einhcimi-
sehen «vor Ort» zu beobachten.

Beim Versuch, diese versehiedenartigen Eindrúcke zu objcktivieren, kam
mir der Gedanke, daIS es aufschluBreich wáre, zu ergrdnden, wie sich diese
«neue» Selbsteinschátzung der Sehweizer — zumindest der Deutschschweizer —

in ibrer cigenen Literatur niedcrschlágt. Dic derzeitige Auseinandcrsetzung von
Wissenschaftlern, Publizisten und Literaten mit ihrer Vergangenhcit und

gegcnwártigen Lage múl3tc sich ja anhand der Neucrsehcinungcn auf dcm
Schweizer Buchmarkt nachwciscn lassen. Man bráuchte diese ucuen Publikationen

nur auf folgende Fragen hin zu untersuchen: Wclche Ihemen wcrden bevorzugt
behandelí und in weleher Weise? Welchc Problcmkrcisc sind dagegen nieht
vcrtreten, also uninteressant odertabu? Versuchen dic Autoren, dic Schattenseiten
ihrer nicht mehr heilen Welt in kollektivcr Verdrángung totzuschwcigen, oder

wird Selbstkritik geiibt? Das júngste wissenschaftlichc und schriftstellcrische
Wcrk profilierter Schweizer (und Wahlsehweizer) kónntc dcmnach als qualifi-

ziertes «Stimmungsbarometer» fungieren, wenn man diese Vcrñffentlichungcn
als zuvcrLiissige Zeugnisse der Schweizcr «Sicht von innen» und der «Selbst-
diagnose» ciner quantitativen und qualitativen Analyse unterzóge. Angesichts

der 70 (liJO bis 80 000 deutscbprachigen nIel, dic jáhrlich erseheinen, stelltesich
der Versuch, dic thematischen Práferenzen der Schweizer Autorenmit Hilfe einer
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statistischcnAuswcrtung nachzuwciscn, allcrdings bald als praktiseh unmégliches

Unterfangen heraus. Glúcklicherweise stieS ieh bei meinen Recherchen aufzwei
verláSliche Quellen aus crster Hand, dic mcm Vorhaben betr?iehtlich crleichterten:
t. den Katalog des Sdhweizer Budhhandels ¡ti seiner Gesamtausgabe ¡990/91<

und 2. den Bñcherpick-Jahreskatalog 1990/91. Beide Kataloge sind Ende Ok-
tober 1990 ersehienen und spicgeln somit den neuesten Stand der Schweizer
Buchproduktion widcr. Sic haben fiir unsere Zwecke den Charakter von
Primárquellen, sind sic doch von Schweizern — námlich crfahrencn schweizc-
risehen Buchhándlern — als Dienstleistung fiir den LeserverfaBt. Diese Fachícute

haben laut Editorial nach dem Auswahlkriterium der Qualitát aus der unúber-
sehaubaren Elut von l3uchneuheiten cinc «Vorauswahl» von ca. 1800(1.) bzw.
400 Titeln (2.) gctroffen.

Diese cmpfohlenen 2200 Neuerscheinungen der eidgenóssischen Verlage

wurden von mir nun daraufhin untersucht, welchc Veróffcntlichungen von
Schwcizern bzw. Wahlschweizcrn stammcn und sich eindeutig auf dic Schwciz

bezichen, d.h. irgendeinen Aspckt dieses Landes zum Gcgenstand haben. lm
náchstcn Schritt ging es darum, fúr dic Analyse dieses aus den Katalogen
extrahierten «Bcweismaterials» — insgesaint 384 Titel, also ca. 17% aller
Neuersehcinungen — cm brauchbares Gliederungsschema zu finden.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es ja, anhand der aufgcfundenen Titel — so-
weit dies auf dem begrenzten Raum mñglich ¿si — in móglichst úbersichtlicher
Form dic Stimmungslage der Sehwcíz «seísmographisch» zu erfassen bzw.

wiederzugeben, und zwar in zwei Dimensionen: zum emen diachion — also im
historisehen Uberblick, wobci Autoren aus den versehiedenen historiographischen
Teildisziplincn zu Wort kommen sollen — und zum andcrn im Synchronscí’mitt

des Gegenwártigen. Dabei sollen beispiclhaft sehriftliche Zeugnissc aller Art
rezensiertwerden: angefangen von solehen Schriftcn, in denen Schweizer Wirk-
lichkeit am ungebrochensten zum Ausdruck kommt — d.h. in mchr oderwcniger

informativen Texten (Sach- und Fachbiichern, Monographien, Biographicn,
~I’agebWchernund Briefwcchseln) — ilber Diaiektlitcratur unó múndlich tradierte
Litcratur(Sagen. Lcgenden,Mythen und Márchen)bis hinzuden verschliisseltsten
Ausprágungen und Ausdrucksforrncn des «Schweizcrischcn» in der fiktionalcn
Literatur, wo — im Gegcnsatz zur Sach- und Fachlitcratur — die Sprache selbst
zum Gegenstand und ásthetischen Gestaltungsrnittel der Schweizer Realitát wird.

Aus diesen Oberlegungen heraus hat sich der folgendeThcmcnrastcrergeben,
dcreineweitsinnvollcrcund fiirden !andeskundlich intercssicrten Fremdsprachen-

Herausgeber dieser «Schweizer Bucliwerbiing” ¡st der Schweizerische l3uchhándler- und
Verleger-Verband (SBVV).
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Gcrmanisten dbcrsiehtlichere Gliedcrung und Einordnung der besproehenen
Titel erlaubí als dic teilweise willkúrlich anmutenden Sparten da konsultiertcn
Vcrlagsprospckte.7 Sclbstvcrstándlich sind aucb bei dcm bier vorgesehiagenen
zweitciligen und parallel strukturierten Themenrastcr (A. Geschichte — B.
(legenwart) thematischc und epochale Uberlappungen unvermeidlichY

Dic vicien im folgenden prásentierten Mosaiksteinchcn geben dem Leser
schlicl3lich dic Mñglichkcit, sich selbst cm Phantombild von der Schweiz zusam-
mcnzusetzen, das letztlich nichts anderes ist als dasSclbstbildnis und dic Selbst-
darstellung der Confoederatio Helvetica an ihrem 700. Gcburtstag.

A. GESCHICHTh

1. Alígemeine Gcschiehtc
2. Wirtschaftsgeschiehte
3. Politisehe Gesehichte
4. Sozialgeschichtc
5. Kulturgcschichte

5.1. Kunstgeschichtc
5.2. Musikgeschichte
5.3. Literaturgeschichtc

6. Alltagsgesehichte

U. GEGENWART

11. Geographie und «Heimatkunde»
1.1. Gesamtschwciz
1.2. Regionen und Kantone
1.3. Stádtc

Der Katalog des Schweizer Buchhandels ist z.B. in 13 Rubriken mit jeweils 2-17
Unterableilungen geglicdert, wáhrend dciBiScherpiek-Jahreskatatog 15 Sachgcbiete umfaBt. Fin
in diesen Prospekten áuBerst beliebtes Stichwort stetlt dic «Belletristik>’ dar, ciii Samnxelbecken
«ir Literatur ganz unterschiedtichcr Art und Rsthetischer QualiUit. Zudein sud dic iii den
versehiedenen Sachgebieten und Unterabteilungen dci Kalaloge verzeichneten Buchlitel iii dci
Regel fluí alphabelisch, nichtjedoch nach Ihematisehenoder chronologischcn Kriterien geordnet.

Zahíreiche Uberschneidungen ergeben sich etwa zwischen Al. und A.6. sowie A,3. und
B.3., aber auch zwischen B.1. und B.6.3. Dic betreffenden Titel werden jeweils iii deiAbteuung
besprochen, zu deisic aufgrund ihíer Thematik am ehesten gehóren.
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2. Wirtschaft, Industrie und Technik
2.1. Wirtschafts- und Encrgiepolitik
2.2. Technik und Verkehr

3. Politik und Zeitgesehehen
3.1. Aul3enpolitik
3.2. lnncnpolitik

4. Gcscllschaft und Umwelt
4.1. Gesellsehaft und aktuellc Probleme
4.2. UmweltbewuBtsein und Umweltproblcme

5. Kultur
5.1. Kunst und Medien
5.2. Musik
5.3. Literatur und Spracbc

5.3.1. Múndlich tradierte Literatur
5.3.2. Dialckt und Dialcktlitcratur
5.3.3. Hochdcutsche Literatur

6. Alltagskultur
6.1. Brauchtum
6.2. Koch- und EBkultur
6.3. Frcizeitkultur und Sport

A. GESCHICIITE’

Bei der Bcsíimmung des Selbstverstándnisses im Kollektivbewul3tsein cines
Volkes spielen seine «historisehen Wurzeln» bekanntlicb cine entscheidende
Rolle. Durch Verarbeitung und Aneignung wird das vergangene Gesehehen als
Gegenstand des gemeinsamen historisehen Bewul3tscuns zu ciner lebendigen, in
dic Gcgenwart und Zukunft hineinwirkcnden Grñl3e. In diesem Smnne kann das

«Geschichtsbewul3tsein»der Schweizcr, also das Wissen, durch cm gemeinsames
Schicksal in der Vergangcnheit verbunden za 5cm, auch fúr dic Gcgcnwart und
Zukunftvcrbindcnd wirken und cinc gesehichisbildende Kraft darstellen. Deshalb

móchte ieh im vorliegenden Panorama mcm Augcnmcrk an erster Sícíle auf dic
Geschidhtswerke riehíen, dic im Schweizer Jubeljahr císehienen bzw. ncu

Aus ?latzgúnden kónnen hier nur dic Untersuchungsergebnisse zu Teil A. Geschichte ab-
gedruckt werden; die Ausfúhrungen, die sich auf Teil 13. Gegenwart beziehen, erseheunen vor-
aiissichtJicb in Nr. 2derRevistadeFilolcgíaAlemanadcr Universitát Coznp]utense.
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aufgelegtwordcn sind, und zwar mit folgender Fragestcllung: lnwiefern trágt die
gegenwártige Geschichtsschreibung zur Bildungund gegebenenfalis Verticfung
cines autochthonen Geschichtsbewul3tscins, vielleichtsogarcines Autostereotyps
bei (etwa durch Hcrausstellung genicinsamerSymbole, Gedenkstátten, Identifi-
kationsfigurcn uswj? und: Welchc Bereiche, Epochen, Vorgánge, Ereignissc
und Gestaltenverdienen dic besondereAufmerksamkcitder SchweizerHistoriker?

Zunáchst sci auf cine Reihe von Gcsamtdarstellungcn und gcsebichtliehen
Oberbliekcn in den versehiedenen historiographischen Wissensspartcn hinge-
wiesen. ini Bereich der Wirtschaftsgesch¡clne wurde zum Jubiláumsjabr z.B.
cine aktualisicrte Neuausgabe des Standardwerks von Jean-Franqois Bergier
Wirtschaftsgeschichite der Schweiz: Von denAnfángen biszur Gegenwart (Ben-
zingerf<’ veróffentlicbt. lo der Abtcilung Pdhuische Gesehíchite ist dic Kurzfas-
sungvon Edgar Bonjours Gesehichite der schweizerischen Neutralitát (Helbing
und Lichtenhahn)bervorzuheben, cm Bucb, das dic historiscben Orundiagenfúr
dic neuentfachtc Diskussionbezbglicb dei cidgenñssischen Ha]tung Europanud
der Welt gegenúber liefert. Robert Grimms Werk Geschichte der Schweiz in
ihren Klassenkñmpfen (Limmat) dagegen setzt sich mit cinem bisher sticf-
muitterlicb behandelíen Aspekt dei Sehweizer Sozidgeschichtsschreibwzg aus-
cinander.

Neben den genannten Gesamtdarsícllungcn sind in den historisehen Linzel-
disziplinen in diesem Jabí auch cinige ncnnenswcrte monographische Untersu-
etungen ersebienen. Im Faebgebict Wirtschaftsgeschichte méchie idi vorailem
zweiEinzclstudienvorstellen.BesondereAufmcrksamkeitverdicntzwcifelsohne
dic reichillustrierte Arbcit von Rudolf 1. RamseyerDerZibelemárit — LineMar-
¡inimesse (Emnientaler Druck). lo diescin leicht verstándiichen Bucb gebt der
Autor der Entwicklung des heutigen «Zibelcmárits» auf den Grund und liefert
damit cinen nicht zu untersehátzendcn Bcitrag zur Geschiehte desBerner Markt-
wesens und des cidgenóssischen Handeis dberbaupt. Wachsendes lnteresse an
der cigenen Handwerks- und Industrietradition dokumcnticrt dagegen dic ini
Auftrag des «Vcreins zur Erhaltung alter Handwcrks- und Industricanlagen»
herausgegebene VerñffentlichunglndustrielleRevolwion imZñricherOberland:
Von der industriellenErschlieJiungzumlndustriclehrpfad (DruckcreiWetzikon).
Diese Publikation informiertnichí nur tiber cinenwicbtigen Aspekt da Schweizer
Wirtschaftsgeschicbte, sondem animiert den interessierten Leser auch, dic
Stationen der Industrialisicrung seines Landes mit Hilfe des Lehrpfad-Fiihrers

‘<> Da es sich bei den hier besprochenen Veréffentlichungen ausschliel3lich um Nener-
seheinungenbzw. NeuaufJagen mis den Jabren 1990/91 bandeJt, wird binterdenTilcJnjeweiisnur
dei Verlag <in Klammein) angegeben.
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auf ciner hcimatkundlichcn Wandcrung dureh das Ziirichcr Oberland selbsí zu
erkunden und nachzuvollziehcn.

OasForsehungsgcbieíPolitisdheGesch¿chtehat imiubiláumsjahrmitAbstand
dic meisten Neuerscheinungen aufzuweiscn, dic hier leider nur kurz und
excmplarisch vorgestel[t werder¡ kñnnen. In dieser Gruppe zeichnen sich zwei
dcutliche Schwcrpunkte ab: das 13. Jahrhundcrt — gewissermal3en dcrAnlal3und
Gegcnstand der Gcdáchtnis-Feiern — und dic «Zcitgesehichtc», gcnauer gesagt:
der Zeitraum zwischcn 1945 und heute.

Sehon cm Jahr, bevor sich der Riitli-Schwur zum 700. Mal jáhrte, hatte dic
Eidgenosscnschaft cm wichtiges Ereignis zu feiern: das 750-Jahr-Jubildum des
von Kaiser Friedrich II. verliebenen ~<Fre¿heitsbr¿efsderSchwyzer». Aus diescm
AnlaS bat das Bundesbriefarchiv in Schwyz im Dezember 1990 dieses áltcste

Dokument der Eidgenossenschatt crstmalig mit Ubersetzung und historischem
Kommentar herausgegeben und damit ciner breiten Óffcntlichkcit zugánglich
gemaeht.

Élber der Ortschaft Schwyz, dic der Konfóderation ihrcn Namen verlichen
hat, ragen zwei Berge: der Grol3c Mythcn und der Ucine Mythcn. Nornen est
ornen, denn nichtskann MenschcngrundverschicdencrKulturcn so starkverbinden
wie cinc gemeinsame Mythologie, dic Sinn stiftet. Zwar ist mit zicmlichcr
Sicherheit anzunehmcn, daB es Wilhclm Tel] nicht gegeben hat, doch das spielt
keine Rolle: «Hauptsache, er hat den fremden Gel3lcr erschossen», lautct cm
schwcizerischcs Honmot. Den historisehen Wahrheitsgehalt eben dieses Grún-
dungsmythos untcrsucht der aus Lausanne stammende und an der ETI-I Ztirieh
lebrende Geschichtswissenschaftlcr Jean-Fran~ois l3ergicr in scinem Buch

Willzelm Te!!:Real¿t¿ft undMythos (List). In dicsem wohl cinschlágigstcnBeitrag
zur 700-Jabrfeier der Confoederatio Helvetica gcht es Bergier nicht etwa um
Demontage — ci erkennt dic legendáre Frcihcitsliebe des kleinen Bauernvolkcs
am GotthardpaB durchaus an. Eben dieses Kollcktiv intcressiert ihn, den
Adepten der «Nouvcllc 1-listoire», bedeutcnd mchr als dic 500 Jahre spáter
hochgespieltc Apfelschuf3geschiehte. Vielleichí ist Telí cine Art Sammelnamc,
etnc Figur, welche dic Ablcbnung der Fremdherrsehaft verkórpcTt? Und damil
der mythische Volksheld auch wcitcrhin im Kollektivbewul3tsein blcibt, hat
Marco Stócklin den Tel/-Star-Kalender 91 (Werd) herausgegeben, cinen origi-
nellen «poputárwisscnschaftlichen» Kaiendcr mit 365 Fragen zur Schweizcr
Gcschichte.

Das iubiláum «700 Jahie Eidgenosscnschaft» war auchMíaS, das Gesehehen
des 13. und 14. Jahrhunderts im innerschwcizerischen Raum ncu erforseben zu
lassen. Als Ergcbnis licgt cm zweibándigcs, reich illustriertes Gcschichtswcrk
vor, das der 1-listorisehe Verein der lkinf Orte herausgegeben hat: Innerschweiz
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undfriihe Eidgenossenschafi, Band 1: Verfassung, Kirche, Kuns4 Band 2: Ge-
sellschofr A ¡¡aig, Geschichtsbild. In dicscm Gemeinschaftswerk prásentieren
sechs ausgcwiesene Historiker — grñf3tenteils mit den Mitteln der «Nouvcllc
Histoire» — das mittelalterliche Leben in der Zcntralschwciz, von verfassungs-
rechíliehen Aspckten bis hin zu den Idcntitátsvorstdllungen der frúhen Eidgc-
nosscn, dic wáhrcnd des Zweiten Weltkricgcs zum Zwcckc der «geistigen
Landcsvcrteidigung» wiedcr aktuell wurden.

Das verháltnismál3iggeringeInteressc der SchweizcrHistoriker an denjenigen
Epochen, dic zwischcn der «Grúndungszcit» der Eidgenosscnsehaft und dcm
1.9.120. Jahrhundert liegen, láBí sieh viellcieht aol dic Tatsaehe zuriickfiitren,
daB das Land in jener langen Zwischenperiodeháufig von aul3en- und innenpo-
litisehen Kriscn erschúttert wurdc: Dic Eidgenosscnschaftbesteht zwar seit dcm
Jahre 1291, dic Schweiz als Bundesstaat gibt es aber crst seit 1848, und dazwi-
sehen wútcten Kricg, Bdrgerkricg und Sñldncrwescn. Kein Wunder, dafl das wegen
seiner Hetcrogenitátbesonders harmonicbediirftigc Sehweizervolk diese unliebsa-
me Zwischcnzeit am liebsten aus dcm kollektivcn Gedáchínis streichcn wiirde.

Bezcichnenderwcise haben dic wenigcn Siudien zu den beitelfenden
«Intcrimsjahrhunderten» fasíausschlicBlich dic positiven Seiten derbelvetisehen
Gesehichte zum Gegenstand: Es handelt sich cntweder um punktuclle Themen —

beispielsweise Quclíensanimlungen wie das zweispraebige, von Enrico Rizzi
edierte Walser Regestenbuch (12S3-1495): Rechtsquellen zur Geschichite der
Walseransiedlung (dcutsch/italicnisch, Verlag Búndncr Monatshcfte) — oder
intcressantc Beitráge zur Kantonalgeschidhte wic dic von Peía Mctz verfaEte
zwcibándigc Geschichte des Kantons Graublinden, Band 1: 1798-1848, Band 2:
1848-1914 (Calven, Chur), oder Karl Itcns BuehAdieu —Ahites Uri:Aspektedes
Wandels emes Kantons vom 19. ms 20. Jahrhundert (Ncuc Zúricher Zeitung).
Auch Ortsmonographienals lebendigeund búrgemaheIllustration dci Geschiehte
cines Kantons, wic dic Studie von Kurt Wanner: Sufers - das ¿1 ¡teste Dorf irn
Rheinwald (Búndner Monatsblatt, Chur), sind ául3crst beliebí.

Sellen werden «heikle» Themen angcschnitten, wie z.B. iii René Zcllers
Untcrsuchung Ruhe uná Ordnung iii der Schweiz: Die Organisation des
mihitárisehen Ordnungsdienstes von1848-1939(Stámpfli) oderin Willi Gautschis
zweibándigem Werk Der Landesstreik (Chronos). Stattdcsscn behandeln dic
Historiker bevorzugt diejenigen Kapitel aus dei Gesehichte der Schwciz, wo das
Land als Reticí der Bedrohtenauftritt, z.B. in der SchriftEidgenossenhelfiteuern
Bríidern in derNot! — Hilfsalaion Pro- Vorarlberg (HíindncrMonatsblatt); darin
wiíd berichtct, wic Vorarlberg sich 1918-1920 vertrauensvoll dei Schweiz
anschloB, angeblich von alíen Nachbarstaaten dci cinzige, von dem wirkliche
Hilfe kam.
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In dieser humanitáren Rolle sieht sicb das Ursprungslanddes Roten Kreuzes
besonders gern,wie dic historiographisch ungemein produktiven Jahrzcbnte der
SchwcizcrZeitgesehichtebewcisen.Als Beispiel móge in dicscm Zusammenhang
Peter Kambcrs Geschmchte zwemer Leben — Wladmrn¡r Rosenbaum und Almne
Valangin (Limmat) dienen, cinc Doppelbiogíaphic zweicr Kultuísehaffcnder,
deren Baus in Zúrieh nach 1933 zu cincmTreffpunktund Zufluehtsort exilierter
Antifasehisten und rassisch Verfolgter wurde.

Em beliebles Untersuchungsobjckt der Schwcizcr Historikcr stellcn aher
aueh dic Zeiten dar, in denen dic Eidgenosscn selbsí in dic Rolle dci Bedrohten,
der Opfcr gedrángí wurden, wie dic folgendenTitel zur Geschiehtc des Zwcitcn
Weltkriegs dokumentieíen: Fotoforum Pasquart (Hrsg.): Dme verbotenen Rmlder
1 939-1945 (Cosmos), cine BilddokumentationúbcrverbotcnePrcsscfotograficn
in dci Schwciz; Klaus Urner: D¡eSchwe¡zrnuji noch geschlucla werden — H¡itlers
Aktionspláne gegendmeSchwemz ¡mSomrner 1940 (NZZ)und nicht zulctzt Walter
Sehaufelberger: Das ha/ro/ile Zú¡-ich — Eñe Geschichite des Stadtkoínrnandos
1939/40, cine Darstcllung der tiber dic rein militárisehen Belange hinausgehen-
den Landcsvcrteidigung im Zweitcn Weltkrieg.

Im Vcrgleieh zu den vielfáltigen Studien zurpo!¡ímschen Gesch¡chte sind dic
1990/91 ersebienenen Beitráge nr Soz¿aI- ¡md Kulturgesch¿chite der Schweiz
zwar niehí bcsonders zahlreich, aber deshalb nicht wcnigcr aufschlul3reich.

Im sozialgesehichílichen Bercieh zcichnet sich zum cinen ciii zunehmcndes
Interesse an der cigenen Vor- und Fríihgeschichtc ab, was u.a. in demfúníbándigen
SaehbuchFundortschwemz (Aare)zum Ausdruck kommt, das sich vor allcm an
jugendlichc Leser richtet.

Andere Autoren begeben sich injenen faszinierendcn Grenzbcreich zwischen
objektiv crfal3barcr historiseher Wirklichkeit und mythisch-irrationalerVorstel-
lungswelt. So unternimmt der bekannte Volkskundler Hans Raid in scinem mit
120 Farbtafeln ausgestattetenBuchMyl/ws undKu/l ¿u denA/peicl itestes, A/les

undAktuellesúberKulísíáitten undBerghemligtí¿nzer ¡mAlpenraurn (Rosenheimer)
den Versuch, dic geheimnisvolle Wclt der Felszeichnungen, Sehalensteine, Men-
hire,Bergsonnenuhrcn und Madonnenwallfahrtsorte — also dic altesten Wurzehn
mensehíjehen Knlts und Brauchtumns — in cinem cinzigartigen Dokinnent alpen-
lándisehen Volksglaubens dcmheutigen Leser nahezubringen. Und der in Berlin
geborene und in Basel lebende Wahlschweizer Aurel Schmidtzeichnct in seincm
Pládoycr fúr dic Rcttung der Alpen — DieAlpen: schle¿chende Zersitíirung emnes
Myithos (Benzinger) — dic Geschichtc dieser mittelcuropáisehen Gebirgskettc aus
ciner umfasscnden kulturbistoriscbcn Sicht nach, in dcc Mytben muí Sagen eben-
so ihíen Platz haben wiedic Entdeckung der Frcihcit und Idealisicrung dci Hirten
oder dic Industrialisierung und dic damit verbundene sehícichende Zerstórung.
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Dic Wiflbegierde maneher Gescbichtswissenschaftler richtct sieh aueh auf
dic beiden — neben dem gcrmanischcn Element — wichtigstcn Substrate des
«Schweizerischen»: das keltische und das rómisehe Erbe. Der cinc Pol dieses
Forschungsintercsses ist mitAndreasFurger-Guntis StandardwerkD¡eHelvetmer
(NZZ) vertreten,wáhrend der andere — also der Orad und Stellenwert der Roma-
nisierungdesAlpcnlandes—indem grofien HandbuehundNachschlagewerkvon
Walter Drack und Rudolf Fcllmann Eñe Rómer ¡n der Schwe¡z (Theiss) prásent
ist, ciner Studie, dic cm umfassendeskulturgesehichtliches Bild von der Schwciz
zur Rámerzeil vcrmiítelt. Dartiber hinaus dokumenticrcn dic beiden Verfasser
dic erstaunliche Fúlle vonerhaltenenZeugnissenrdmiseberKulturaufSchweizer
Boden (alphabetisch nach Fundorten gcgliedert).

Wenn Oeschichtc als Wcchselwirkung zwischen Oemeinschaft und In-
dividuum zu vcrstchcn ist, soilte es denauslándisehen Bcobachtcr nicht wundcm,
dalA SchweizcrHistorikcr ini Hinblick auf ihr Selbstverstándnis imJubiláumsjahr
nicht nur das gemeinsameStammcserbc, gcwissermal3cn den «Kollektivheros»,
heraufbeschwñrcn, sondein auch ibrer aul3ergewóhnlichen Einzclpersñnliehkeitcn
gedenken. In diesem Sinne haben 66 Autoren (Hrsg. Erwin Jaeckle/Eduard
Stáublc) 100 Lebensbilder vonPolitikern, Gencrálen,Wissenschaftlern, Kñnstlcrn
und Phulanthropcn aus der 700-jábrigen Gcschichtc der Eidgcnossensebaft in
cinem Werk vcreinigt, das den bezeichncnden Titel Gro/le Schwe¡zer und
Schwe¡zermnnen (Th. Gut) trágí.DalA diese «grol3cn» Vorfahrcn und Zeitgcnosscn
dem heutigen Leser Ms Idcntifikationsfigurcn und Vorbilder dienen sollen,
thcmatisicrt bereits der Untertitel des Gemcinschaftswcrks: Erbe als Auftrag.
Aber auch im Vcrlagsprospckt wird aus der moralisch-didaktischen Absicht des
Buches kein 1-Ichí gemaeht. Da stcht námlieh zu lesen, dalA diese «grol3en»
Landsleutc den Leser «als Vorbilder begcistcrn und herausfordcrn» sollen.
Deutlicber geht es nicht! DalA dic «Schwcizcrinncn» cxplizit im Buchtitcl
genannt wcrden, schcint mir ciii Indiz dafúr, dalA ibre mánnlichcn Landslcutc nun
endlich dic wichtige Bedcutung der cidgcnóssischen Frauen in der Schweizcr
Geschichteund Gegenwart cntdeeken;bisvorkurzcmwaren dic schwcizcrischcn
Fraucnjavom óffcntlichcn Leben ausgeschlosscn und nichtcinmalwahlbcrcchtigt.

Bcsondcrs zu begrúl3en ist dic Tatsache, dalA sich die Schwcizcr Gcschiehts-
schrcibung mit der Reihe «Ausgcklammcrt-Eingeklammcrt» jctzt auch den
bisherigen Tabuthcmen der sozialen Randgruppen und Untcrprivilegierten zu-
wcndet. Der erstc Band dieser Reihe ist bezeichnendcrweisc der Geschichte der
Frauen gcwidmct und auchvon cincrFrau verfal3t, námlich von Beatrix Messmer:
Fumen undFrauenorganmsaitmonen ¡nderSchwe¡zdes 19. Jahrhunderits(Hclbing
und Lichtcnhahn).

Dic meisten kulturgeschichtlichen Ncucrseheinungen auf dcm schwcizerí-
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sehen Buchmarkt sind zweifellos auf dcm Gebiet der Kunsígesch¡chite zu ver-
zcichncn. Deshalbwollenwiruns zun~ichst mit diescnkunsthistorischen Beitrágen
bescháftigcn. Unter «Kunst» vcrstchen wir dabei im engeren Sinne des Wortcs
nur diejenigen ásthctiscbcn Schópfungcn, dic gemeinhin als «Bildende Kunst»
bezeicbnet wcrden, also Malcrci und Zeichnung, Plastik, Archilcktur, Graphik
sowic Kunstgcwcrbc oder angewandíe Kunst, nicht jcdoch andere Knnstformcn
wic Musik oder Literatur.

Bevor wir uns dcm cigenilichen Kunstschaffen zuwenden, muJA auf cm
bedeutendes Sckundárwerk zur Kunstthcoric und Kunstgeschichtssehreibung
hingewicscn werden, das Jakob Burckhardt (1818-1897), dcmgrol3en schwcizc-
rtschcn Kuttur- und Kunsthistoriker von Wcltrang, gewidmet isí, námlich
lrmgard DorolbeaSieberís Buch.Jakob Burckhardr UntenuchungenzurKunsit-
und Kullurgeschmchísschrembung (Sehwabe). Ziel dieser Arbcit ist es, bisher
noch unbckanntcoder nurunzulánglichcrforschte Seiten der Kunst- und Kultur-
geschichtskonzeption Burckhardts offcnzulcgen; dabei wird Burckhardts Vor-
stcllungvon der Kunstgcschichteinsgcsamt sowie deren Entwicklung, Methoden
und Vcrháltnis zur alígemeinen Gesehichie umfassend dargcstcllt.

Gerade zur 700-Jahrfeicr bat cine in Lausanne lebende Kunsthistorikcrin cm
Bueh fertiggestcllt, dessen didaktiseher Charaktcr nicht zu úbcrschcn ist; es

handelt sich um Erika Billctcrs Pubtikation Schwemzer Malerek Hundert Me¡-
slerwerke aus Schwe¡zerMuseen vorn 15. bms 20. .Jahrhunderí (Benteli). In ibrer
Auswahl von «Meisterwerken» aus sechs Jahíhunderten bat sich dic Autorin auf

ibre Landsleute in der Malergilde beschránkt und auslándisebe Kúnstler, deren
Wcrkc ebenfalis in Sehweizcr Muscen vertreten sind, absichtlich iibcrgangen.
Erika Bilícter práscnticrt cinc Gcsehichtc der cinheimisehen Malerei in Bildcrn,
von Konrad Witz bis Max Bilí, dic — laul Verlagsprospckt — «fúr Mensehen
gcdaeht ist, dic sich in dic Malcrci unseres Landes cinfñhren lasscn mñchten...
Der Text isí in ciner Sprache geschrieben, dic vermittelnd mitteilt und nicht
wusscnschaftlich analysiert.» Auch dic Gewichtung der cinzelnen Maler — so
werden z.B. von Asnold Bñcklin oder Paul Klee gleich mebrere Bilder vorge-

síellí — deutct an, dalA es dci Autorin cigcntlich nicht um cine Annáhcrung an dic
Kunst im alígemeinen gehí, sondein victmehr um cinc Auseinandersctzung des
Schweizcr Laicn mit scinem nationalen Kulturcrbe und dessen Aneignung.

Fine áhnlichc Funktion scheint auch zwei weitcren Neuerschcinungcn
zuzukommen. Es handelt sichum cinen Jubiláumsband zur Kunsthallc Basel und
cm Buch Uber «Entartete Kunst» im Kunstmuseum Basel. Vor zwci Jabren
feiertcn diese beiden wiehtigen Institutionen und Horte der Schwcizcr Kunst
námuicb ibren 150. Geburtstag. Aus diescm AnIMA ist cm Band entstanden, der
gerade rechtzeitig zum helvetiscben Nationaljubiláum ersehienen isí und sich
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mit den 150 Jahrcn A.rbcit der Kunsthallc und des Kunstvereins zwisehcn «Va-
terlándiseher Kunstpflege» und modernen Ausstcllungen bcfal3t. An dic
dcmokratischc und humanitáre Tradition der Sehweizer und insbesondere der
chemaligen Ercien Rciehsstadt Basel mit ihrem aufgesehlosscnenBlirgergeisí in
Sachen Kunst erinncrt dic Dokumcntation von 6. Kreis «Entartete Kunst» ffir
Base!: Dme Herau~farderung von 1939 (Wiesc), dic bcschreibt, wie das
Kunstmuseum Basel im Jahrc 1939 auf cina Auktion 29 jener damals von den
Nationalsozialisten als «entartel» diffamicrtcn Bilder crstand.

Unter denjúngst ersehienenen Kñnstlermonographien und -biographien isí
anersterStelledas OruppenportrátvonMarie-LouiseSehallcAnnáhentngattdme
Naitur: Schweizer Kle¡nrneister ¡n Bern 1750-1800 (Stámpfli) zu nennen. 1-lier
wird das Leserintcrcssc auf cinen kulturhistorisehen Aspekt gelenkt, dei wohl
seibsí mr den cinheimisehen Laien ncu isí: Bern war mn der zweiten Hálftc des 18.
Jahrhunderts Zentnim cina Kunstproduktion von Klcinmeistcrn, welehc
curopáisehe Bedeutung erlangtc.

Aus der Gruppc der gewúrdigten Rúnstierindividuen ragen zwci Malerper-
sénliehkeitcn besonders heraus, denen in dicsem Jahr mehí als cine Hommage
gewidmet wird: Gottfried Kdller und Paul Klee.

Bruno Webers Bildband GotIfriedKeller:Landschaftsmaler (NZZ) bictel in
zehn Kapitclncinenhistoriseh-biographisehen UbcrblickUberKcllcrsmalerisehes
Wcrk, das ja erst nach dcm Tod des Dichters zum Vorsehein kam und dcm
Durehschnitísschwcizcr wciígchend fremd sein diirftc. Rente sind insgesamt 97

Zcichnungen, Aquarelle und Gemálde bekannt, dic alle vorgestellí werden, so
dalA mit diescm I3and erstmals seit der Publikation von Paul Schaffcr im Jahre
1942 dei grólite und reprásentativstc Teil von Kdilers bildkiinstlerischem Wcrk
wieder zugánglich ist. VcrháltnismáBig unbekannt ist auchdic Gottfried Keller-
Stiftung, dic im vergangenen Jabí ibren 100. Geburtstag felerte. In Hans-Petcr
Landolts Buch Goitt/r¡ed KeIler.Sit¡ftung: Sammeln frr die SchweLrerMuseen,
1890-1990 (Bcntcli) werdcn dic von dieser Stiftung cístandenenKunstwerke iii

einem grolAzúgigen Bildteil vorgestellt.
Ebenfalls 1990, also im Gcdcnkjahr anláBlich des 50. Todestages von Paul

Klee, beginnt dic glciehnamigc Stiftung ihr clirgeiziges Vorbaben — dic Publi-
kation von Rices Gcsamtwerk — mit dem Band úber sein Todcsjahr, in dem er
allemnan dic 400 Wcrkc gesehalfen bat: PaulK¡ee4EvreverzeichnisBandl: Dic
Werke desJa/tres 1940 (Geid Ratje). ¡ni selben Verlag ist cm weiterer Bcitrag
ni dicsem Malerersehienen, dei tichen Essays von internationalen Klcc-Forschern
nahczu lñekcnlos Rices intensive kiinstlerisehc Produktion im Todcsjahr 1940
vcrcinigt i.md der zur Gedenkausstellung in Bern herausgegeben wurde: Stefan
Frey/Josef Helfenstein: Paul Klee — DasSehaflen mm Todesia/ir.
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Neben diesen weltbcrñhmten Malcrn sind auch weniger bekannte und z.T.
noch lebende Schweizer Kiinstlcr des 20. Jahrhunderts mit Monograpliicn
bcdacht worden, so z.B.der iii Zúrich geborene und bis zu seincm Tod mm Tessin

lebende Johannes Robert Schúrch (1895-1941)-- Peter F. Alihaus: Johannes
RobertSchúrch (Limmat) — oder Arnoid Kúbler (1890-1983) —Bruno Stcphan
Seherer: B egegnungmiitArnoldKí.ibler—finEssay(Cantina-Verlag>. Bci dicscm
Buch handclt es sich um eme Neuausgabeni Kiiblers 10(1. Geburtstag. Oder dic
Werkschau von Franz Fedier: Bdder ¡944-1989 (Sbimpfli), dic im Dialog mil

dem Schriftsteller und Kunstkritiker Tadeus Pfeiffcr entstanden isí. Und nichí
zulctzt cine zwcisprachige Wúrdigung des seil Jahrzchntcn in Basel lebenden
Tcssincr Kúnstlers René Bcrnasconi: DerMa¡erRenéljernascon¡ (deutsch/ita-
licnisch, Schwabc), cm Riickbliek auf scchs Jahrzehntc kúnstlcrischcr Arbeil.

Dic Bcsprechung kunsthistorischcr Beitráge buche unvollstándig, wcnn
nicht aueh Neuerschcinungcn mis anderen Bereichen der bildenden Kunst
ciubezogen wúrden, KB. Hanspeter RebsamcnsstudicBaupiastik¡nZúr¡ch¡890-
2990 (Th. Gui), cm intcrcssantes Búchícin, das den Leser unter Zuhilfenahmc
des beigcfúgtcn Stadtplans zu ciner Zeitreise Ober 100 Jahre Baugesehiclite
durch das Zúricher Stadtgebict cinládt. Auch der cinheimisehen lándlichen
Architektur schenken Schwcizcr Kunsthistoriker und Volkskundlcr zunchmend
ihre Aufmerksamkcit, wic zwci Neucrscheinungcn des Leitcrs der Aktion
Baucrnhausforschung beweisen; gcmeint sind Max Gschwcnds Gesamídar-
stcllungBauernháuser ¡nderSchweiz (Schweizcr Baudokumcntation) sowie dic
in den drei grof3en Landcssprachcn ersehienene Publikation desselben Autors
Alte Bauernhñuser auf Schwemzer Boden: Jura/Mítitelland/Vora!pen/Alpen
<dcutsch/franzósisch/italienisch; Neptun), cm Buch, in dcm der Leser mit
ursprúnglichcn Bauformen und einem Kulturgut veetraul gemacht wird, das er
víellcieht schon in wenigen Jabren nicht mehr bcwundcrn kann.

lm Bcreieh der angewandten Kunst licfcrt Lydia Mez-Mangoid mit ihrem
BucbApotheken-Keramik-Sarnmlung «Roche» (Editiones «Roche») cm wciteres
Beispiel fúr das waehscnde lnteresse an cigenen kunsthandwcrklichen Schép-
fungen. Es handelt sich um dic ersie voilsiándige Katalogisierung urid Abbildung
dieser bedeutenden Gebrauchskunst-Sammlung.

Auch die verháltnismáBig junge Gesehieble da Fotografie kann zum in-
beljahr mit zwei wichtigen Neuerscheinungen zur heimisclien Fotokunst ant-
warten. In ihrem Band Wichrigeliulder — Foitografie in derSchweiz(Afltag) lassen
dic beiden Autoren Urs Stahcl und Martin Hdller anhand der gezeigtcn und
besprochenen Werkc von 17 Fotografen und Fotografinnen der bisherverkar¡nten
«groflen Gesehiehie» dei Schwcizer Fotografie Gerechtigkcitwiderfahren. Die
erste reprásentative Monographie zum fotografisehen Wcrk Werner Bischofs:
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1916-1954 (Einfiihrung von Hugo Lótseber, Texte von Marco Bischof und
Guido Magnaguagno, Benteli) wúrdigt dagegen cinen Klassiker der Schweizer
Fotografie, der sich als Mitglied der Fotografengruppe Magnum intemationales
Rcnommee erworben bat.

In Anbctrachtdes reichhaltigen undvielseitigenAngcbots von Publikationcn
zur Geschichte der «Bildenden Kúnstc» in der Schwciz stellt der potentielle
Leser úberrasehtfcst, dalA dic sogcnanntc «gute Musik» unter den sehwcizcrischcn
Ncuersehcmnungen zur Mus¡kgesch¡chte mit keinem cinzigen Titel — etwa zur
klassischcn oder romantisehen Epoche — vertrctcn ist. Diese Lñckc auf dcm
Buchmarkt mag u.a. in dcm Umstand bcgrúndet sein, dalA die Schweizcr in
diescm Zweig der Kulturgescbichte nicht schr «produktiv»waren und sieh hier
das «Ur-Schwcizerisehe» also nur schwcr nachwcisen láIAt. Dic Schweizer
Komponisten warcn námlich bis zum 18. Jahrhundertstark von ihrcn dcutschen
und franzósisehen Zcitgenosscn bccinflulAt und wurden dcsbalb der deulsehen
bzw. franzósisehen Musikgcsehiehtc zugcordnct. Erst im 19. Jahrhundcrt hat
sich cine cigenstándige Schweizer Musikkultur und -tradition herausgebildct.

Eme echtc «Stárke» der hclvetischcn Musikgesebichte stcllen dagegen dic
Interpreten dar. Dcshalb durfte cm Standardwerk úber diese Gruppcnicht feblen,
námlich Paul Sutcrs Schwe¡zer Sángerlexmkon (Atlantis-Verlag), ein
Nachsehlagewcrk, in dem Sánger und Sángerinnen in der Schweiz von 1900 bis
heute erfalAt sind.

Zum andern bcsitzt dic Eidgenosscnsehaft cine nach Regionen sefir unter-
scbiedtiche Volksmusiktradition, dic frcilieh mit der ibrer Naefibarlánder
verbunden ist und in der Alpcnmusik (Jodel, Kuhrcigen) ibre cigcntñmliehe
Ausprágung gefunden hat. So ist es nicht vcrwunderlich, dalA dic «Gesellschaft
fui dic Volksmusik in der Schwciz» cm Wcrk herausgegeben bat, das fúr den
hcimatvcrbundenen Sehwcizcr cm ideales Idcntifikationsangebot darstcllt:
Volksrnus¡kinderSchweiz(Rigier). DieseGcsamtdarstellungdcscidgcnóssischcn
Volksmusikwescns spannt den Bogen von denUrsprúngcnin Beschwómngsriten
und im Kindcr[ied, im Naturjodel und in cinfachen Volksweiscn bis hin zum
aktucllen Volksmusikschaffen. Instrumentale Volksmusik, Joddilied, Volkstanz,
Chor und Blasmusik wcíden ebenso vorgcstcllt wic dic in ihrcr Muttcrsprache
dichtenden und singenden Liedermacher. Eme Zusammenstellung von Bráuchen
mit Musik-und Lárminstrumenten rund umsJahrsowic zahíreiche Notenbeispicle
machen dieses reich illustrierte Bueh zu cincm Standardwerk.

Waren dic neuen Beitráge zur schweizcrisehcn Kunstgeschichtebreit gefáchcrt
und dic musikhistorischen Neuerscheinungcn sehon spárliehcr vertícten, so
seheinen sich dic deutschsehwcizerischcn Liiterarhmsitormker und Publizisten
ausschlicJ3lichfúreincinzigcsmonographisehesThcmazuintcrcssicren: Gottfried
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Kclleí. Dic literarisehe Wclt der Eidgenosscnsehaft bescháftigt sich zur Zeit
offensichtlieh intensiv mit cinem ihrerbckanntestcn Schriftstcllcr. Das magzum
Teil an der Tatsache liegen, dalA KcllersTodestag sich 1990 zum 100. Mal jáhrte.
Andcrcrseits spielen bei dicscm auffálligen Intcresse andes Diehters Leben und
Werk sichcrlich auch seine sehwierigcn Lebcnsumstánde cinc Rolle: seine
problematisehe Biographie und sein «trotzdem» grolles Wcrk haben zweifellos
Vorbildcharakter. Mit ciner solchen ganz und gar nicht pcrfcktcn, aber doch
«grolAcn» Persénlichkeit identifizicrí sich der Durchschnittssehweizcr gein
— cm Vorbild, das sich, wic wir gesehen haben, sogar in zwei Bereichen
vcrmarktcn lálAt: in der bildenden Kunst und in der Literatur. Der literarisehe
Kcller-Fan kann 1991 zwischen insgesamt ftinf neucn Titein von und Uber
Gottfried Kcller wáhlen, der neben Conrad Fcrdinand Meyerzu den berñhmtesten
Síernen am Schwcizcr Litcraturhimmel záhíl, wcnn manvon den beidcnjúngst
verstorbenen Schriftstcllern Diirrenmatí und Frisch cinmal absichí.

Im Bereieh der Primárliteratur ist gar cine Erstausgabe anzuzeigen, námlich
Gotífried Kcllers iugenddramen (l-lrsg. Laurence Rickels; Ammann), dic zum
100. Todestag des Dichtcrs veróffentlichtwurdcn. Der Vcrlagslcktorergcht sich
dicsbezúglicb in begeisterten Elogen: «Der heutige Leser ist crstaunt dartiber,
wic in diesen Versuchen dic spáter wichtigcn Motive in Kellers Werk bcrcits
vorbanden sind. In den vorliegenden Texten ist der Diehíer sehon so anwcsend
wie in den grolJen dichíerisehen Wcrkcn, dic ihn zum grol3cn Gottfricd Kcller
gemacht haben...»

AuBer dieser Werkausgabe isí auch dci vierte und lctzte Band des Kcllcr-
Bricfwcchsels neu ersehienen. Wáhrcnd dic Bánde 1-3 dic Korrespondcnz mit
Exuer, Petersen und Emil Kuh beinhalten, wird in dcm vorliegenden, von
Fridolin Stáhli herausgegebenen 4. Band «Duhasitalles, wasm¡rfehltt..x’: Goitlfried
¡<e/ter mm Brmefwechsel md Paul Heyse (Th. GuI) Einblick in das Leben und
Scbáffeñderbeidenbefrcund¿tenSéhriftstcííérgégebcn. Hey~ebatjacntscbéid&nd
zum Ruhm seines Freundes beigetragen, den er «Shakespeare der Novelle»
nannte.

Em Kuriosum unter den neucn Kcllcr-Ausgabcn stellen dic von Walter
Baumann ausgewáhlten und edierten Gottfried-Keller-Zitatc Wahr und schán!
(NZZ) dar,die imKatalog desSchwe¡zerBuchhandels aus unerfindíjehen Griindcn
in der Rubrik «Schwcizer Volkskunde» erseheinen.Den WortcndesRezensenten
zufolge «beleuchien dic ausgewáhlten Keller-Zitate seine Sprachkunst, seine
Weltanschauung, semen Humor, sein Engagcment ftir dic Dcmokratic und 5cm
cigenes Schicksal».

Aueh dic Sckundárliteratur kann mit zwei neucn Titeln aufwartcn. Zum
cinen hat Hans Wysling, der Zijíjeher Professor fúr Gcrmanistik und derzeitige
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Prásidentder Gottfricd-Keller-Gcsellschaft, cinc «ncuartigc» Kcller-Biographie
herausgegeben: GoitífrmedKeller: Texite undflmiderzuLebenund Werk(Artcmis);
diese Tcxt- und Bilddokumcntation bat nichts mit der bislang geptilcgten folklo-
ristisehen Bctraehtungsweise zu tun, vielmchr werdcn hier anhand von Primár-
qudilen dic potitisehen und kúnstterischen I-Iintcrgrúndedes Kelterschen Schaffens
aufgehellt. flarúber hinaus gibt das Buch Auskunft úbcr das Privatíeben des
flichters und seine Begegnungen mit anderen bcrúhmten Zeitgcnossen wíe
Wagner, Nietzsche muí Storm sowie Uber semen Sehweizer Freundeskrcis.

Lasit í¡ot least se¡ noch auf cmnen ebenfalís von Hans Wysling edierten
Sammelband hingcwicsen, námbchauf Gortf¡-¡cd Kelter: Zdhn Essays ni seinem
Werk (NZZ), in dcm dic Beitráge zum Internationalen Kellcr-Kolloquium
vcrñffentlichtsind, das 1990 mm 100. Todestag desDichters in Zúrich stattfand.

Abschliel3end muJA noch cine vcrháltnismálAig ncue Forschungsrichtung
erwáhnt werden, welchc dic Schweizcr Gcschichtsschreibung in letzter Zeil
cntdeckt bat. Gemeint ist diejunge Disziplin derAllitagsgcschiclztc, dic aueh dem
Laien aufgrund ibrerLebcnsnáhe relativ lcicht zugánglich ist und sich als wahre
Fundgrube fúr ldentifikationsbcgierigc cntpuppt. Unter den dicsjáhrigcn
Ncuerseheinungen im bcsagtcn Bcrcich finden sich intcressantc, epochenúber-
greifende Gesamtdarstellungen wie Werner Meyers Bildband Hirscbrc¡ und

1-fellebardc:Aufden Spuren mittclalterlichcn Lebens mu derSchwe¡z(Walter) oder
Albert Hausers Buch Wasfñre¡nLcben: Schwc¡zcrAllíagvom 15. b¡s 18.Jahr-

hunderit(NZZ) oder auchTed Stolls l3andHclveíia undmhreSehwcsitern (Bcnteli),
dci [u Wort und Bhid Trouvailles aus der Rumpetkammcr der Geschichte zeigt.

Daneben intcressicren sich dic helvetisehen l-listoriker jcdoch auch fúr
Einzetaspckte aus dcm Leben ibrer Vorfabren, wie dic folgenden Buchveróf-
fentlichungen aus dem Jubitáumsjahr bcweisen: Heinrich Boxlcr/Jórg Múller:
Burgenlaud Schweiz — Bou undAlftag der Btu-gen (Aare), cm Saehbuch fUi ¿tu-
gendímehe; Berner Mandate, cinc von Fridolin Limbaeh (Cosmos) zusammcn-
gestelite Sammlung, dic denAlltag der Berner Búrger vom 16. bis zum 18. Jahr-
hundert wiedcraufleben láBt; Gisela Tschundin: SchwcmzerKáserim Zarenrel ch—
ZurMenlabáil uná W¡rtschaftausgewanderiterBauernsbhne und Bauernitóchter;
l-lans Peter Treichier: Dic bewegllche W¡ldnis — B¡cdermeier undferner Wesiten
(Schweizcr Verlagshaus), cm Bcstimmungsversuch des Schwcizer Bieder-
mciers im Spannungsfeld zwischen Bcschaulichkeit und blirgerlicher Sclbstge-
níigsamkeit cinerseits und Fcrnwch und Abcnteuerlust andercrseits; Peter Guler:
RñitselhaftcHauszeichen (Terra Grisehuna), cinc Auseinandersetzung mit cincm
wcit in vorchristliche Zeit zurúckreichenden cmnheimisehen Brauch.

Als wúrdiges Sehtulllicht dieses Panoramas dci eidgcnóssischen Alltags-
gesehiefite solí cm Werk vorgestellt werdcn, das gewísscrmal3en als Pendant zu
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denkulturgeschichtlich vorbiidlichen «GrolAcnSchwcizern und Schwcizcrinncn»
zu verstchen ist, námtich Anton Schrancrs Buch: Schweizer J-icilmgcnlcgcnde
(Christiana). Zwcifelsohnc gehóren dic 600 Kurzbiographien diescí legendáren
Heiligengestajíen mit VorbiJdcharakter ebenso zum gemeinsarnen kuJturellen
Erbe dci Eidgenosscn wie dic historiseh eher úbcrprúfbarcn Lebenslánfe der
weJtlichen Identifikationsfiguren.


