
Comité Franco-Allemand de recherches 
sur l'histoire de la France et de l'Allemagne 

aux XLX"ee  et XXerne  siècles 

BULLETIN 

Herausgegeben von - sous la direction de 

Christian Baechler, Louis Dupeuz, Rainer Hudemann, 
Franz Knipping, Klaus-jürgen Müller, Georges-Henri Soutou 

N°3 
Janvier 1991 - Januar 1991 

Deutsch-Franeisisches Komitee 
ftir die Erforschung der deutschen und franesischen Geschichte 

des 19. und 20. Jahrhunderts 



2 

ADRESSEN DER VORSTANDSMITGLIEDER 
ADRESSES DES MEMBRES DU BUREAU 

INHALT — TABLE DES MATIERES 

3 

Georges-Henri Soutou - Le mot du Président 	  5 

Président: I.  Les statuts du Comité franco-allemand 	  7 
Professeur Georges-Henri Soutou, Université de Paris 1V, 1, rue Victor 
Cousin, F 	75005 Paris. II.  Colloque du Comité à Arc-et-Senans 	  11 

Generalsekretâr: III.  Laufende Forschungsarbeiten - Travaux en cours 	  19 

Professor Dr. Klaus-Jürgen Müller (Un iversitât der Bundeswehr Hamburg 
und Universitàt Hamburg), Hanfstieg 25, D-2000 Hamburg 53. IV.  Informations pour la recherche 	  33 

Schatzmeister V.  Autres colloques 	  35 

Professor Dr. Franz Knipping, Seminar für Zeitgeschichte, Universitât 
Tübingen, Wilhelmstrasse 36, D - 7400 Tübingen. 

Trésorier-adjoint: 
Professeur Christian Baechler, Université de Strasbourg II, Palais Univer-
sitaire, 9, Place de l'Université, F - 67000 Strasbourg. 

Professeur Louis Dupeux, Université de Strasbourg Ill, Institut d'Études 
Politiques, 47, Avenue de la Forêt Noire, F - 67082 Strasbourg Cedex. 

Professor Dr. Rainer Hudemann, Fachrichtung 5.4 Geschichte, Universi-
tàt des Saarlandes, D - 6600 Saarbrücken 11. 

Verantwortlich für die Nummer - responsable de ce numéro: 
Professeur Christian Baechler. 

Composition et impression: 
Université des Sciences Humaines, 25, rue du Maréchal Juin, F - 67000 
Strasbourg. 

Manuskripte und lnformationen für Bulletin n°4 bitte richten an: — Prière 
d'adresser manuscrits et informations pour le Bulletin n°4 à: 
Professeur Christian Baechler. 

Einzelpreis : 8 DM 

Für Mitglieder des Komitees im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. 

Mit Unterstützüng der Robert Bosch Stiftung —Avec le concours financier 
de La Fondation Robert Bosch. 



5 

VORWORT - LE MOT DU PRESIDENT 

Au cours de l'Assemblée générale de notre Comité, qui s'est tenue à 
Arc-et-Senans à l'occasion du Colloque sur les «Elites en France et en 
Allemagne » du 11 au 13 octobre dernier, notre premier président, Klaus 
Jürgen Müller, a pu présenter un rapport moral dans l'ensemble très 
positif. En deux ans d'existence le Bureau du Comité a pu régler les 
problèmes très délicats de statuts, afin de garantir le caractère binational 
de notre entreprise malgré les différences en matière de droit d'associa-
tion entre nos deux pays. Le Bureau a en outre publié deux numéros de 
notre Bulletin, et a organisé et financé vaille que vaille le colloque d'Arc-
et-Sena ns. 

Tout le monde, et ses collègues du Bureau sortant n'ont pas été en 
reste, a salué l'efficacité et l'autorité tout empreinte de courtoisie et 
d'humour de notre premier président, qui a en outre fait connaître notre 
Comité à toutes les autorités concernées en France et en Allemagne. 

D'autre part notre Comité a renouvelé son Bureau. Ont été élus ou 
réélus :Christian Baechler (Strasbourg II), Louis Dupeux (Strasbourg III), 
Rainer Hudemann (Sarrebruck), Franz Knipping (Tübingen), Klaus-Jürgen 
Müller (Hambourg), Georges-Henri Soutou (Paris IV). Le Bureau a ensuite 
désigné Klaus-Jürgen Müller comme secrétaire général, Franz Knipping 
et Christian Baechler comme trésorier et trésorier adjoint, moi-même 
comme président, conformément à la règle de nos statuts selon laquelle la 
nationalité du président change tous les deux ans. 

Grâce à la qualité des contributions et des discussions, mais grâce 
aussi au cadre superbe de la Saline Royale et à l'activité et l'amabilité de la 
Fondation Ledoux, notre Colloque sur les « Elites en France et en Alle-
magne aux XIX') et XXe siècles » a été un succès. Nous avons bon espoir de 
faire publier les Actes et les démarches en ce sens ont commencé. A la 
lumière des discussions, et de la nécessaire autocritique qu'entraîne une 
première expérience, il nous paraît utile d'approfondir la notion même 
d'élite, qui est loin d'être univoque ; de mieux cerner la formation des 
élites (dans les deux sens du mot, à la fois Entstehung et Bildung); 
d'accentuer notre réflexion comparatiste. 

Les auteurs des communications ont reçu des indications dans ce 
sens en vue de la mise au point du texte définitif. Nous tiendrons compte 
également de ces orientations pour la préparation du colloque 1992, qui 
se tiendra en Allemagne, et qui, conformément à la décision de l'Assem-
blée générale, sera consacré à la poursuite de l'étude des élites. L'organi- 



sation de ce colloque a commencé, comme en témoigne l'envoi d'une 
première circulaire aux membres de notre Comité. 

Un mot encore au sujet du Bulletin que vous lisez : il sera ce qu'en 
feront les membres du Comité. N'oubliez pas de transmettre à Christian 
Baechler, qui sera également responsable du Bulletin no 4, toutes les 
informations susceptibles d'intéresser nos collègues icolloques, travaux 
en cours, publications récentes, etc., concernant l'objet du Comité). 

Georges-Henri SOUTOU 

2. Le siège social de l'association se trouve à l'université de Hambourg, 
2000 Hamburg 13, von-Melle-Park 6, IX, Historisches Seminar. Le 
siège de l'établissement principal de l'association en France est l'Uni-
versité de Paris IV, 1 rue Victor Cousin, 75005 PARIS. 

2. Objectifs de l'association 

L'association est un groupement d'historiens allemands et français 
ainsi que de chercheurs de disciplines voisines travaillant avec des 
méthodes historiques. Elle a pour objectif une meilleure coordination 
de la recherche sur l'histoire des relations franco-allemandes, l'his-
toire du pays voisin ainsi que l'histoire comparée des deux pays aux 
XIXe et XX,  siècles. L'association accueille, sans droit de vote, des 
membres correspondants étrangers travailla nt dans le même domaine. 

L'association est un cadre organique en particulier: 
- pour l'encouragement à l'échange d'informations concernant les 

projets en cours ou à l'état d'ébauche, les travaux individuels ou par 
équipes. 

- pour le développement et l'extension des possibilités de coopération 
franco-allemande et 

- pour la défense des intérêts communs de ses membres vis-à-vis du 
public, des autorités et des institutions assurant la promotion de la 
recherche. 

3. L'association a, de par son objectif, un caractère fondamentalement 
binational. Elle encourage une collaboration par-delà les frontières 
entre collègues allemands et français de même spécialité. 

I. — STATUTS DU COMITE FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES 
SUR L'HISTOIRE DE LA FRANCE ET DE L'ALLEMAGNE 

AUX xx. ET )0(e  SIECLES 

1. Statut juridique et siège 

1. Le Comité franco-allemand de recherches sur l'histoire de la France et 
de l'Allemagne aux XIXe et XXo siècles est une association selon la loi 
de 1901. 
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3. Utilité publique 

1. L'activité de l'association sert exclusivement la recherche et l'ensei-
gnement. L'association est indépendante politiquement et culturelle-
ment. Elle poursuit de manière désintéressée, exclusivement et sans 
intermédiaire, des objectifs d'utilité publique. Elle ne peut pas engager 
des dépenses étrangères au but de l'association, ni accorder une assis-
tance financière ou une subvention disproportionnée. L'association 
perçoit des cotisations. 

4. Qualité de membre 

1. Seules peuvent devenir membres des personnes physiques. L'admis-
sion dans l'association suppose un acte de candidature et son accepta-
tion par le comité de direction. La condition de l'admission est la 
capacité et la volonté de collaborer aux tâches mentionnées dans 
l'article 2,2. Le comité décide de l'admission à la majorité. En cas de 
litige l'Assemblée Générale peut être appelée à trancher. 

2. La qualité de membre se perd en cas de décès, de démission ou 
d'exclusion. Un membre peut être exclu si sa collaboration s'est révélée 
non conforme aux statuts. 

3. Le comité de direction décide de l'exclusion à l'unanimité, après avoir 
donné au membre concerné la possibilité d'expliquer sa position. En 
cas de désaccord au sein du comité de direction la décision est prise par 
l'Assemblée Générale. Un membre exclu par le comité de direction 
peut faire appel à l'Assemblée Générale. 

5. Organes 

1. Les organes de l'association sont : 
1. l'Assemblée Générale 
2. Le comité de direction 

6. Assemblée Générale 

1. L'Assemblée, qui comprend tous les membres de l'association, se 
réunit alternativement en Allemagne et en France tous les deux ans sur 
convocation du président ou de son représentant. Le président, à la 

demande de la majorité des membres du comité de direction, peut 
convoquer d'autres Assemblées Générales. Le président du comité ou 
son représentant préside la réunion. Le comité de direction établit 
l'ordre du jour. 

2. L'Assemblée Générale a, entre autres, compétence sur les sujets 
suivants : 

- élection du comité de direction et quitus après vérification des 
comptes par deux membres de l'Assemblée élus à cet effet; 

- choix de l'époque de la prochaine Assemblée générale et d'éven-
tuels colloques à organiser; 

- discussion du rapport moral présenté par le bureau ; 
- modification des statuts et éventuellement dissolution de l'as-

sociation; 
- détermination de la contribution des membres et adoption du budget 

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale; 
- discussion et adoption des projets de l'association. 

L'Assemblée Générale réunit le quorum si la moitié des membres est 
présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple. 
Les procurations sont admises, à raison d'une au maximum par mem-
bre effectivement présent. En cas de parité des voix, la voix du président 
du comité de direction est prépondérante. Si le quorum n'est pas 
atteint, le comité de direction peut décider une nouvelle réunion de 
l'Assemblée. Dans ce cas le quorum n'est plus nécessaire. 
Si l'ordre du jour de l'Assemblée Générale comprend la modification 
des statuts ou la dissolution de l'association, les membres doivent en 
être prévenus au moins quatre semaines avant la date de la réunion. 
Pour une modification des statuts ou la dissolution de l'association, 
une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est 
nécessaire. 

7. Comité de direction 

1. Le comité de direction se compose de six membres, trois de nationalité 
française et trois de nationalité allemande. Les Français sont élus par 
les membres français de l'association, les Allemands par les membres 
allemands.  
Une fois élu par l'Assemblée Générale, le comité de direction forme le 
bureau de l'association en désignant en son sein un président, un 
secrétaire, un trésorier et un trésorier-adjoint. 
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Les réunions du comité de direction se tiennent indépendamment des 
sièges de l'association. 

2. Le comité de direction et le bureau sont élus pour deux ans. Les 
membres sont rééligibles. 

La nationalité du secrétaire ne peut être la même que celle du prési-
dent. La nationalité du président et celle du secrétaire doivent alterner 
à chaque renouvellement du bureau. 

Il. — ELITES EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE 
AUX X1Xe ET XXe SIECLES - STRUCTURES ET RELATIONS 

ELITEN IN DEUTSCHLAND UND FRANKREICH 
1M 19. UND 20. JAHRHUNDERT - STRUKTUREN UND BEZIEHUNGEN 

Colloque 
Saline Royale d'Arc-et-Senans (Doubs) 

11-13 octobre 1990 

3. Le président du comité de direction dirige les affaires de l'association et 
la représente. Il peut charger d'autres membres du comité de la repré-
sentation de l'association. 

4. Le comité de direction doit se réunir au moins une fois par an. Il peut 
prendre des décisions si au moins deux des trois membres allemands et 
deux des trois membres français sont présents ou représentés. Le 
comité prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité des voix la 
voix du président est prépondérante. Les procurations sont admises. 

8. Dissolution. 

1. L'Assemblée Générale peut décider à la majorité des deux tiers la 
dissolution de l'association. 

9. Droit de réversion. 

1. En cas de dissolution ou de suppression de l'association, son patri-
moine revient à parts égales aux Universités auxquelles appartiennent 
le dernier président du comité de direction et le secrétaire. 

Das Deutsch-franziisische Historikerkomitee stellt sich unter ande-
rem die Aufgabe, über Methodengrenzen innerhalb der Geschichtswis-
senschaft hinweg den bi- und mu Ili nationalen Dialog zu fërdern. Dies gilt 
insbesondere für Bereiche, welche in der aktuellen Forschungssituation 
verstârkt bearbeitet und von unterschiedlichen methodischen Ansâtzen 
aus angegangen werden. Für die erste Tagung nach der Konstituierung 
des Komitees in Kloster Banz im Oktober 1988 wurde das Thema « El iten » 
gewâhlt und zunâchst a uf vier Elitengruppen begrenzt : kulturelle, milita-
rische, ôkonomische und diplomatische Eliten in beiden Lândern im 19. 
und 20. Jahrhundert. 

Zwei übergreifend angelegte Eingangsvortrâge stellten das Thema in 
seine al lgemeineren Zusammenhânge. Karl Ferdinand Werner (Rottach-
Egern)(«Adel - 'Mehrzweckelite' vor der Moderne ?») verfolgte die politi-
schen und sozialen Funktionen des Adels ais « Mehrzweckelite» seit dem 
Mittelalter, er untersuchte ihre Weiterentwicklung und stellte die âlteren 
Wurzeln heraus, auf denen jüngere Funktionen des Adels im 19. Jahr-
hundert gründeten. Karl &mar Freiherr von Aretin (Mainz)(« Der Adel ais 

politische Elite »)arbeitete in einem nuancenreichen Uberblick die Situa-
tion des Adels im Ubergang vom 18. zum 19. Jahrhundert im europâis-
chen, über Deutschland und Frankreich hi na usgreifenden Vergleich 
heraus und entwickelte damit zugleich ein methodisches Kriterienraster 
für ihre vergleichende Untersuchung. 

Gegenstand der ersten Sektion waren die kulturellen Eliten. Die Refe-

renten in dieser Arbeitsgruppe wâhlten zwei unterschiedliche Ansâtze : 
Christophe Charles (Paris) und Jean-François Sirinelli (Lille) untersuch-
ten die langfristigen Entwicklungslinien in Frankreich. Fur das 19. 
Jahrhundert legte Charles den Schwerpunkt auf die romantische Epoche, 
« in der die kulturel len und politischen El iten in Symbiose lebten», und auf 
die Jahre 1880-1900 mit der Institutionalisierung der Avant-Garde und 
der Entstehung der Gruppe der Intellektuellen. Sirinelli stellte den Wandel 



12 	 13 

in den kulturellen Ausdrucksformen und ihren «Agenten » (Schôpfer oder 
Meier) im 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt. Er betonte die Implikatio-
nen des quantitativen Aspekts und des Erscheinens neuer kultureller 
Trâger; schliesslich untersuchte er die jeweilige Position der Agenten und 
Institutionen eines zentralisierten Staates und der iokalen Gemeinwesen. 

Die anderen Referenten gingen in vergleichenden Untersuchungen 
auf die Zwischenkriegszeit ein. Dominique Bourel (Paris)(« Romanistes 
allemands, et germanistes français sous Weimar») zeigte Grundzüge 
eines Vergteichs zwischen franzôsischen Germanisten und deutschen 
Roman isten auf. Er unterstrich die kulturellen und institutionel len Unter-
schiede, die sehr verschiedenen Ansâtze und Perspektiven, und er zeigte 
bedeutsame Forschungsperspektiven für die Rolle der individuellen Ver-
minier auf. Hans-Manfred Bock (Kassel) (« Eliten in den deutsch-fran-
zôsischen Gesellschaftsbeziehungen in der Zwischenkriegszeit») unter-
suchte zwei « elità re Organisationen»: die Deutsche Forschu ngsge-
meinschaft sowie die franzôsische Ligue d'Etudes Germaniques (LEG) 
sowie das Mayrisch-Komitee; er legte den Schwerpunkt auf die soziale 
Herkunft der Mitglieder und auf die jewei I igen Ideologien. Dieter Tiemann 
(Dortmund) (« Nachwuchseliten für die Verstândigung 7») beschrieb die 
Entdeckung der Jugend ais soziale Gruppe; den bedeutsamen, doch 
zunâchst exklusiven Charakter der Kontakte zwischen den Jungen mach-
ten die Staatsbürokratien und/oder die ldeologen in einer zweiten Phase 
für ihre Zwecke nutzbar. 

In semer vergleichenden Schlussbilanz warnte Louis Dupeux (Stras-
bourg)vor jedem allzu einseitigen Erklârungsversuchf ür eines der beiden 
Under. Trotz der relativen Einzigartigkeit des « Bildungsbürgertums » a uf 
der einen Seite und der « Linksintellektuellen» a uf der anderen behalten 
die funktionalen Âhnlichkeiten, welche der der gesamten «westlichen » 
oder «entwickelten » Welt gemeinsame kulturelle oder technische Wa n-
del hervorrief, ihre Bedeutung. Er stellte die Frage nach einer Revision der 
gemeinhin den intellektuellen Eliten zugemessenen Rolle; in Deutsch-
land, zumindest für bestimmte Epochen wie das Wilhelminische Reich, 
sei ihnen eine grôssere, in Frankreich angesichts der Selbstbewertung 
der Betroffenen eine eher geringere Rolle zuzumessen. 

In der den wirtschaftlichen Eliten gewidmeten Sektion prâsentierten 
Toni Pierenkemper (Frankfurt) und Dominique Barjot (Caen) zwei unter-
schiedliche methodische Ansâtze, deren Leistungsfâhigkeit auch in der 
Diskussion weiter geprüft wurde. Barjot (« Le patronat du Second Empire») 
stellte eine Zwischenbilanz neuer prosopographischer Untersuchungen 
au Unternehmereliten und ihrem politischen und sozialen Umfeld in  

unterschiedlichen franzôsischen Regionen (Nord, Normandie, Anjou, 
Bourgogne, Franche-Comté)vor. Unter sorgfâltiger Reflektion der metho-
dischen Probleme arbeitete er Typologien ihrer Verhaltensweisen - 
Mazenatentum, Paternalismus, politisches Engagement auf lokalem, 
regionalem oder nationalem Niveau usw. - ebenso heraus wie den Ein-
fluss konfessioneller Faktoren, die regional zu konstatierenden Unter-
schiede und langfristige, Generationen überdauernde Charalcteristika. 
Skeptisch gegenüber einem eng gefassten prosopographisch-quantifi-
zierenden Ansatz und unter breiter Heranziehung z.B. literarischer Quel-
len, insistierte Pierenkemper (« Deutsche Unternehmer im 19. Jahrhun-
dert ais Elite »)demgegenüber stârker auf der Bedeutung von Qualifikations-
formen und -phasen, auf Heiratsverhalten und Sozialisationsformen, auf 
den Erfahrungshorizonten (z.B. Auslandsreisen) und dem Selbstvers-
tândnis der Unternehmer, auf ihrem sozialen und privaten Umfeld. Eine 
Feudalisierungstendenz sei allenfalls für Grossunternehmer, und auch 
hier nur mit Vorbehalten, festzustellen. Eine Rolle der Unternehmer ais 
Funktionselite bejahte Pierenkemper bedingt, ais Machtelite verneinte er 
sie für das 19. Jahrhundert. 

Annie Lacroix-Riz (Toulouse)(« Les effets de la défaite de 1940 sur les 
élites économiques françaises : Une étude de cas, bancaire et industriel, 
de la collaboration économique») betonte die aktive, von der Vichy-
Regierung nur wenig beeinflusste Rolle franzeisischer Bankiers und 
Unternehmer im Rahmen der franzôsischen Wirtschafts-Kollaboration 
wâhrend des II. Weltkrieges. 

Patrick Fridenson (Paris)(« Le patronat français et allemand au XXI 
siècle. Essai de comparaison») unternahrn schliesslich den weit ausgrei-
fenden Versuch eines Vergleichs auf der Grundlage der Zugangsformen 
au Unternehmerpositionen, der Struktur und Starke der Unternehmer-
verbânde und des Verhâltnisses der Unternehmer zum Staat. Unter einer 
Fülle von Faktoren, die er überprüfte, warnte Fridenson beispialsweise 
trotz des Gewichts der franzôsischen Grandes écoles vor einer Uberwer-
tung der Unterschiede im Bildungssystem zumindest für grôssere 
Betriebe, wâhrend er siefür die noch unzureichend erforschten Klein-und 
Mittelbetriebe stârker veranschlagte. Die unterschiedlichen Ver-
bands-Organisationsformen beeinflussten auch die - in Deutschland weit 
stàrkere - Stellung der Verbânde gegenüber dem Staat, die ihrerseits u.a. 
Ausdruck einer in Deutschland ausgepragteren Elitenkohârenz seien. In 
der Entwicklung des in Deutschland ursprünglich stârkeren und sich im 
20. Jahrhundert allmâhlich abschwâchenden Staatsinterventionismus 
sind in beiden Lândern im sâkularen Vergleich eher einander zuwiderlau- 
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fende Tendenzen zu konstatieren. Zusammenfassend fragte Rainer 
Hudemann (Saarbrücken) unter anderem nach den Konsequenzen des 
unterschiedlichen Verlaufs der politischen, iikonomischen und kulturel-
len Nationalstaatsbildung beider Lânder fur die Position der bkonomis-
chen Eliten im Staat. 

Die Überlegungen der dritten, den militârische Eliten gewidmeten 
Sekt ion gingen aus von der von Klaus-Jürgen Müller (Hamburg) formu-
lierten doppelten Frage, wie der Begriff • Militâr-Elite • zu definieren sei 
und ob die Militâreliten beider Lânder angesichts einer zwar analogen 
Ereignisgeschichte seit 1871, aber einer grundverschiedenen strukturel-
len und mentalen Entwicklung verglichen werden kbrinen. Dabei stellte 
sich hera us, dass man in Frankreich im m i I itârischen Bereich primât eine 
technokratisch-professionelle Elitenbildung angestrebt hat, die im Ein-
klang mit der politisch-ideologischen Kultur der Republik stand. lm 
Preussen-Deutschland hingegen erhob das Offizierskorps ais Koros ins-
gesamt einen politisch-sozialen Führungsanspruch, der prinzipiell über 
ein rein professionell-technokratisches Selbstverstândnis hinausging. 

Diese grundsâtzliche Unterschiedlichkeit spiegelte sich auch in den 
vier Referaten wider. William Serman (Paris) ana lysierte das Verhâltnis 
von M il itâr und Politik in Frankreich zwischen 1871 und 1914 unter dem 
Leitaspekt der verschiedenen Lbsungsversuche des Problems, professio-
nelle Elitenbildung und politisch-ideologische Ùbereinstimmung zu har-
monisieren. Das (ibergeordnete Ziel blieb dabei, militârische hohe Führer 
(= Mi litâr-Elite) für den Kriegsfa II herauszubilden. Diese Zielsetzung blieb 
auch für die Zeit nach 1918 bis heute das primâre Ziel militârischer 
Elitenbildung, wie General Jean Delmas (Paris) in semer Untersuchung 
von Auswahlkriterien und Ausbildungsgângen bzw. Ausbildungsinstitu-
tionen zeigte. Er hob hervor, wie mehr und mehr auf die Fâhigkeit zur 
Zusammenarbeit von militârischen und zivil-politischen El iten zum Zweck 
der Landesverteidigung abgestellt wurde unter zunehmender Einbezie-
hung der technologisch-administrativen Erfordernisse eines modernen 
Krieges. 

lm Zentrum der beiden deutschen Referate stand das spezifische 
Selbstverstândnis des traditionel len preussisch-deutschen Offizierskorps 
ais politisch-sozialer Elite und seines Verhaltens angesichts politisch-
sozialer Here usforderungen im 20. Jahrhundert. Bernhard Kroener (Frei-
burg) machte daher in seinem Referat auch den ansatzweisen Versuch, 
eine moderne Sozialgeschichte des deutschen Offizierskorps im 20. Jah-
rhundert zu skizzieren, indem er das unterschiedliche Verhalten von Offi-
zieren im « Dritten Reich • und die seit dieser Phase zu konstatierende 

Dekom position des Off izierskorps traditioneller Art mittels eines soziolo-
gischen Generationsbegriffes (Erlebnisgeneration, soziale Generation)zu 
erklâren sich bemühte. Manfred Messerschmidt (Freiburg) ergânzte 
zunâchst durch einen Rückgriff auf das 19. Jahrhundert die gesell-
schaftlich-politischen Rahmenbedingungen für die extra-konstitutionelle 
Position des preussisch-deutschen Offizierskorps in Staat und Gesell-
schaft und den daraus zu erklârenden politisch-sozialen Militarismus. 
Dabei zeigte er auf, wie durch das Schulsystem und die militârischen 
Selektionsmechanismen sowie die politisch-ideologischen Sozialisations-
instanzen diese Eliteposition hergestellt und bewahrt wurde. Hier lagen 
die historischen Voraussetzungen für das Verhalten der Militârelite im 
Nationalsozialistischen Regime, wie zuvor schon in der kurzlebigen Wei-
marer Republik. Dieses Verhalten erklârt sich vor allem daraus, die frü-
here Elitenposition im Staat nach den Erfahrungen des Ersten Welt-
krieges durch Herstellung oder Mitwirkung bel der Schaffung einer 
bestimmten Staats- und Gesellschaftsordnung zu bewahren. ln einem 
zweiten Teil ging Messerschmidt auf die Probleme aines Vergleichs ein, 
zeigte die Differenz in dem Eliteverstândnis beiderseits des Rheins auf 
(Machtelite vs. Funktionselite) und hob unter Verweis a uf die sehr unter-
sch iedlichen, politisch-gesellschaftlich bedingten Selektionsmechanis-
men die Unterschiedlichkeit der Problemlbsungsversuche in beiden Lân-
dern hervor. Bel einem Vergleich müssten zudem auch diachronische 
Ansâtze wohl angewandt werden. Berührungspunkte zum franziisischen 
Problemsyndrom zeigten sich wohl für Deutschland eher in der Weimarer 
Zeit. 

ln der Diskussion wurde einerseits die Problematik der verschiede-
nen El itedefinitionen bzw. -begriffe thematisiert, a ndererseits der metho-
dische Ansatz, den B. Kroener vorgeschlagen hatte, teilweise kontrovers 
diskutiert. 

Die letzte Sektion behandelte schliesslich die diplomatischen Eliten 
im Deutschland und Frankreich des 20. Jahrhunderts. In seinen einlei-
tenden Bemerkungen wies Jacques Bariéty (Paris) darauf hin, dass die 
politische Revolution, die industrielle Revolution sowie die Revolution der 
Kommunikationsmittel und des Informationsaustauschs den Beruf des 
D iplomaten im Laufe des 19. Jahrhunderts grundlegend gewandelt hât-
ten, mit der Folge einer verânderten Rekrutierungspraxis und amer Pro-
fessionalisierung bai der Ausübung diplomatischer Tâtigkeiten. 

Daran anknüpfend beschrieb Peter Krüger (Marburg) in seinem Vor-
trag •Die Diplomaten der Weimarer Republik und des 'Dritten 
Reiches' » den langwierigen Wandlungsprozess der Diplomaten von einer 
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«Standes-» zur «Funktionselite », den vor allem die Kriegsniederlage und 
die sich darausergebenden Notwendigkeiten einer administrativen Reor-
ganisierung der diplomatischen Dienste sowie einer aussenpolitischen 
Reorientierung insgesamt beschleunigten. Die Reformmassnahmen der 
Jahre 1918 bis 1922 reichten langfristig jedoch nicht aus, um den neuen 
Erfordernissen Rechnung zu tragen. Der Niedergang des Auswârtigen 
Amtes setzte bereits in der Zeit der Prâsidialkabinette seit 1930 ein, nicht 
erst wâhrend des Nationalsozialism us. Nach 1933 allerdings wurde aus 
der «desorientierten El ite » der frühen 30er Jahre nach Krüger enclgültig 
eine • überflüssige Elite ». 

Der Beitrag von Jean-Claude Allain (Paris)analysierte mit Hilfe eines 
biographische und statistische Elemente verbindenden prosopographis-
chen Ansatzes • Les chefs de mission de 1900 à 1938». Er wies nach, dass 
die «groupe formel » der Botschafter im Untersuchungszeitraum nach 
Karrieremustern innerha lb des Quai d'Orsay, nach Altersstruktur sowie 
nach Ausbildungswegen wesentlich vielgestaltiger war, ais hâufig ange-
nommen wird, und dass sich kaum ein einheitliches Bild dieser diploma-
tischen El ite zeichnen lâsst. Gerade die bekanntesten franzbsischen Bot-
schafter der Zeit waren keineswegs reprâsentativ für die Gesamtgruppe. 

Vor dem Hintergrund sich verândernder Anforderungen an die diplo-
matischen Eliten stellte Peter Grupo (Bonn) mit seinem Beitrag « Harry 
Graf Kessler ais Diplomat. Funktionselite und el itârer Aussenseiter » eine 
Persônlichkeit vor, die mit dem Versuch, in einer «Zeit der Apparate» 
aussenpolitisch ais einzelner wirksarn.  agieren zu kbnnen, velig schei-
terte. Nur in Krisensituationen und bei Uberforderung der herkôm m I ichen 
diplomatischen Dienste übertrug dasAuswârtige Ami ihm offizieJle M is-
sionen, waren seine Fâhigkeiten und vielfâltigen informellen Kontakte 
gefragt. Trotz eines entsprechenden soziobkonomischen « backgrounds», 
trotz semer Weltlâufigkeit und intellelctuellen Brillianz gelangte Kessler 
zeitlebens über solche diplomatischen «Aushilfsfunktionen » nicht 
hinaus, blieb eher «Zeitzeuge» ais «Akteur ». 

lm Schlussvortrag «Une tentative de comparaison» machte Georges 
Henri Soutou (Paris) noch einem auf die Doppelfunktion des Diplomaten 
-einerseits ais Reprâsentant des Heimatstaates, andererseits ais Beo-
bachter des Gastlandes - aufmerksam und unterstrich die Bedeutung 
einer verstârleen Behandlung der wechselseitigen Perzeptionen deut-
scher und franzeisischer Diplomaten beim jeweiligen Nachbarn. In einer 
«tour d'horizon » durch die deutsche und franzbsische Diplomatie des 20. 
Jahrhunderts gelang es Soutou, epochenmâssig differenziert Gemein-
samkeiten und Unterschiede hinsichtlich der sozialen und administrati- 

yen Herkunft, der Ausbildung, der Arbeitsmethoden sowie der Wahrneh-
mung der internationa len Ordnung der Diplomaten herauszuarbeiten und 
somit Bausteine fur vergleichende Studien zu diplomatischen Eliten in 
Deutschland und Frankreich zu liefern. 

Die Tagung wurde durch die finanzielle Unterstützung der Robert 
Bosch Stiftung, des Programme Franco-Allemand des C.N.R.S. und der 
D.A.G.I.C. (Ministère de l'Education Nationale) ermiiglicht. Die Mitglie-
derversammlung des Komitees beschloss, das Thema bei der zweiten 
methodenübergreifenden Tagung im Jahre 1992 weiterzuführen und 
abzurunden. Dabei sollen insbesondere politisch-parlamentarische, admi-
nistrative, urbane, kirchliche und gewerkschaftliche Eliten sowie freie 
Berufe untersucht werden. Eine Publikation der überarbeiteten Beitrâge 
des ersten Kolloquiu ms ist in Vorbereitung. Kontalctadressen :Professeur 
Georges-Henri Soutou, Université de Paris IV, 1 rue Victor Cousin, F-
75005 Paris, und Prof. Dr. Rainer Hudemann, Historisches Institut, Uni-
versitât des Saarlandes, W-6600 Saarbrücken 11. 

Louis Dupeux, Rainer Hudemann, Dietmar Hüser, Klaus-Jürgen Müller. 
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LAUFENDE FORSCHUNGSARBEITEN —TRAVAUX EN COURS 

La liste qui suit contient des travaux en cours (= Ifd./Laufende 
Arbeit), ou publiés depuis moins de deux années (1989 et 1990), qui 
concernent l'histoire de l'autre pays et les relations franco-allemandes ou 
qui ont un caractère comparatif. Seules les maîtrises achevées et de 
qualité sont mentionnées. Les articles à paraître sont indiqués avec le 
nom de la revue et la date de parution prévue. 

Cette liste complète les listes des Bulletins no 1 et 2 (janvier et juillet 
1990). Elle sera poursuivie et actualisée dans les prochains numéros dans 
la mesure des indications disponibles. Les informations se fondent, pour 
l'essentiel, sur les questionnaires remplis par les membres du Comité et 
les collègues intéressés. Le formulaire inséré à la fin de ce numéro peut 
servir pour l'indication de nouveaux travaux ou pour les corrections à 
apporter aux travaux déjà mentionnés. Dans ce dernier cas, prière d'indi-
quer le numéro du travail concerné (par ex., A 14, E 23, etc...). 

Die folgende liste enthâlt laufende (Ifd.) Arbeiten sowie Arbeiten, 
welche seit weniger als zwei Jahren, also 1989 oder 1990, publiziert 
wurden und die Geschichte des anderen Landes, die deutsch-fran-
züsischen Beziehungen oder vergleichende Themenbereiche betreffen. 
Magisterarbeiten sollten uns in Zukunft nur gemeldet werden, wenn sie 
abgeschlossen sind und im Hinblick auf ihren Ertrag besonders interes-
sant erscheinen. Artikel im Druck werden in der Regel nur gemeldet, 
wenn der Name der Zeitschrift und das Erscheinungsdatum vorliegen. 

Diese Liste ergânzt die Listen in Bulletin No 1 und 2 (Januar und Juli 
1990). Sie wird in den folgenden Nummern wiederum nach den uns vorlie-
genden Angaben weiter ergânzt und fortgeschrieben. Grundlage der 
Angaben sind vorwiegend die uns von den Mitgliedern des Komitees und 
interessierten Kollegen zugeleiteten Fragebelgen. Soweit uns bekannt, 
haben wir die Art der Arbeit angegeben. Das Formular am Ende dieses 
Heftes kann zur Meldung weiterer Arbeiten und/oder Korrekturen die-
nen. Bel Korrekturen bitte die Nummer der betroffenen Arbeit (LB. A 14, E 
23, usw.) angeben. 

A. Epochenübergreifende Themen 

Sujets concernant plusieurs périodes 

121. BINOCHE, Jacques 
Les relations franco-allemandes de 1866 à nos jours. 1990 Ifd. 
Arbeit. 
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122. BLANCPAIN, Jean-Pierre 
Migration et mémoire germaniques en Amérique latine à l'épo-
que contemporaine. Contribution à l'étude de l'expansion alle-
mande outre-mer. 1990 lfd. Arbeit 

123. BOCK, Hans-Manfred 
Deutsch-franzüsische Perzeptionsgeschichte 1919 bis heute. 
Universitât-Gesamthochschule Kassel. 1990 laufende Arbeit. 

124. FISCH, Stefan 
Administratives Fachwissen und private Bauinteressen in der 
deutschen und franzifisischen Stadtplanung bis 1918; in :Jer-
buch für Europâische Verwaltungsgeschichte 1. Baden-Baden 
1989. 

125. GUILLAUME, Sylvie 
Précis d'histoire européenne XIX*-XXe siècle. 1990 lfd. Arbeit. 

126. HARTMANN, Hans-Jürgen 
Aspekte einer Kulturgeschichte Frankreichs im 19. und 20. Jah-
rhundert. Humboldt-Universitât Berlin, Sektion Romanistik. 
1990 laufende Arbeit. 

127. HARTMANN, Hans-Jürgen 
«Landeskunde Frankreich » in ihrer Entwicklung 1850-1990. 
Humboldt-Universitât Berlin, Sektion Romanistik. 1990 Lau-
fende Arbeit. 

128. HARTMANN, Hans-Jürgen 
«Vie littéraire » unter den Bedingungen von Krieg und Frieden 
1870-1962. Humboldt-Universitât Berlin, Sektion 'Romanistik. 
1990 laufende Arbeit. 

129. HAUPT, Heinz-Gerhard 
Sozialgeschichte Frankreichs seit 1789. Frankfurt/Ma in 1989. 

130. HAUPT, Heinz-Gerhard 
Geschichte des europâischen Kleinbürgertums im 19. und 20. 
Jahrhundert (Monographie). 1990 Ifd. Arbeit. 

131. HAUPT, Heinz-Gerhard 
Les classes moyennes urbaines en Europe au 1 9e et 20e siècles. 
1990 Ifd. Arbeit. 

132. HUDEMANN Rainer 
Vom Nutzen der Revolution. 1789 und der Wandel in Frankreichs 
Deutschlandpolitik nach den beiden Weltkriegen, in: Frankreich 
Jahrbuch 1989, S. 169-181. 

133. KRÜGER, Peter 

Die Geschichte des europâischen Staatensystems im 19. und 20. 
Jahrhundert. 1990 Ifd. Arbeit. 

134. KRUMEICH, Gerd 
Der Rhein ais strategische Grenze im 19. Jahrhundert; in:Peter 
Hüttenberger (Hrsg.): Fra nzosen und Deutsche am Rhein, 1789- 
1918-1945. Düsseldorf 1989. 

135. KRUMEICH, Gerd 

Jeanne d'Arc in der Geschichte. Historiographie, Politik, Kultur. 
Sigmaringen 1989. 

136. MARTENS, Stefan 
Inventarisiere Vergangenheit. Frankreich zehn Jahre nach 
Oeffnung der staatlichen Archive, FRANCIA 17/3, 1990. 

137. POIDEVIN, Raymond 
Histoire d'Allemagne. 1990 lfd. Arbeit. 

138. REICHEL, Edward 
«A Berlin, tous à Berlin!» - Berlinreisen franzeisischer Schrift-
steller vom 18. Jahrhundert bis heute. Eine kommentierte Antho-
logie (mit W. Fekl). Gesamthochschule Wuppertal. 1990 lau-
fende Arbeit. 

139. REICHEL, Edward 
Machiavelli in Paris -« Il Principe » in Frankreichs Geschichte von 
der Bartholomâusnacht bis zu de Gaulle. Gesamthochschule 
Wuppertal. 1990 laufende Arbeit. 

140. REYNAUD, Cécile 
Haupt, Heinz-Gerhard (Betreuer). 
Le statut social du virtuose en France et en Allemagne au 19 0 

 siècle. Institut universitaire européen de Florence. 1990 lfd. 
Thèse. 

141. ROSEBERG, Dorothee 
Literatur und Bildungsinstitution :Zusammenhang und Funk-
tionswandel von allgemeiner und literarischer Bildung im insti-
tutioneflen Kontext der franzüsischen Sekundarschule des 19. 
und 20. Jahrhunderts. Humboldt-Universitat Berlin, Sektion 
Romanistik. 1990 abgeschlossene Habilitation. 
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RÔSEBERG, Dorothee 

Bildung und kulturelle Identitât in Frankreich. Von der Aufklâ-
rung bis zur Gegenwart. Institutionalgeschichtliche Untersu-
chungen, einschliesslich Lehrbuchforschung. Humboldt-Univer-
sitât Berlin, Sektion Romanistik. 1990 laufendes Projekt. 

RÔSEBERG, Dorothee 

Der 1. und 2. Weltkrieg in franziisischen schulpâdagogischen 
Texten der Gegenwart und das Problem der Friedenserziehung 
(mit J. Verrier). Humboldt-Universitât Berlin, Sektion Roma nistik. 
1990 laufendes Projekt. 

144. SCHÔPERT, Angelika 
Mieck, Ilja (Betreuer). 

Bürgerliche Revolution und Gleichberechtigung der Frauen ? 
Untersuchungen zu ihren Emanzipationsbestrebungen in Fran-
kreich nach 1789. 1990 ifd. Arbeit. 

B. Bis 1870- avant 1870. 

66. BENDER, Karl-Heinz (Betreuer) 
Das politische Deutschlandbild Madame de Staels «De l'Alle-
magne.. Universitât Trier. 1990 laufende Diss. 

67. BRUGERE, Anne 
Guillaume Sylvie (Betreuerin). 
La conférence de Saint Vincent de Paul à Munich, une étude du 
catholicisme social allemand au X1Xe siècle. Bordeaux III, 1990. 
Abgeschl. Maîtrise. 

68. KROENER, Bernhard R. 
Militârischer Professionalismus und soziale Karriere. Der franzà-
sische Adel in den europâischen Kriegen 1740-1763; in: Ders. 
(Hrsg.): Europe im Zeitalter Friedrichs des Grossen. Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kriege. München, Oldenbourg, 1989, S. 99-132. 

69. MIDDELL, Matthias 
Geschichte der franziisischen Konterrevolution 1789-1807. 
Universitât Leipzig. 1990 laufendes Projelct. 

70. M1DDELL, Matthias 
Preussische Gesandtschaftsberichte aus dem revolutionâren 
Paris. Universitât Leipzig. 1990 laufende Edition. 

71. MIECK, Ilja 
Die Revolution und das Kiinigtum : Der Prozess gegen Ludwig 
XVI. (1792/3), in Alexander Demandt (Hg) Macht und Recht. 
Grosse Prozesse in der Geschichte, München 1990. 

72. M'ECK, Ilja 
Die Integration preussischer Landesteile franzdsischen Rechts 
nach 1814/15, in Otto Büsch/Monika Neugebauer-Wiilk (Hg), 
Preussen und die revolutionâre Herausforderung seit 1789 (im 
Druck). 

C. 1870-1918 

31. DUBOSCLARD, Fabienne 
Guillaume, Sylvie (Betreuerin). 
Le mouvement syndicaliste révolutionnaire en France et en 
Allemagne, 1914-1920. Bordeaux IEP. Abgeschl. DEA 1990. 

32. GRUPP, Pater 
Parti colonial français und deutsche Kolonialloby bis zum 1. 
Weltkrieg. Ein Vergleich. 1990 Ifd. Arbeit. 

33. KOLB, Eberhard 
Der Weg aus dem Krieg. Bismarcks Politik im Krieg und die 
Friedensanbahnung 1870/71, München. 1989. 

34. LE METEYER, Florence 
Guillaume, Sylvie (Betreuerin). 
Images de guerre et guerre d'images, la caricature pendant la 
Première Guerre Mondiale. Bordeaux IEP. Abgeschl. DEA 1990. 

35. POIDEVIN, Raymond 
Les industriels allemands devant l'annexion de l'Alsace-Lorraine, 
in P. Levillain/R. Riemenschneider, La guerre de 1870/1 et ses 
conséquences, Bonn 1990. 

36. WITTENBROCK, Rolf 
Ba uordnungen ais Instrumente der Stadtplanung im Reichsland 
Elsass-Lothringen 1870-1918. Aspekte der Urbanisierung im 
deutsch-franzüsischen Grenzraum. St. Ingbert 1990. 

142 

143. 



24 
	

25 

D. 1914-1944/5 

90. BOCK, Hans-Manfred 
Deutsch-franzüsische Gesellschaftsbeziehungen der Zwischen-
kriegszeit. Universitât-Gesamthochschule Kassel. 1990 lau-
fende Arbeit. 

91. BOSCHEN, Andreas 
Guillaume, Sylvie (Betreuerin). 
Le Parlement français et l'occupation de la Ruhr. Bordeaux 
1990. Abgeschl. Maîtrise. 

92. CARLIER, Claude, MARTENS, Stefan (Hrsg.) 
La France et l'Allemagne en guerre (septembre 1939-novembre 
1942), Paris, 1990. 

93. CHR1STADLER, Marieluise 
Résistance, Kollaboration; in :J. Leenhardt u. R. Picht (Hrsg.): 
Esprit - Geist :100 Schlüsselbegriffe für Deutsche und Franzo-
sen. München 1990, S. 123-126. 

94. COLLIN, B. 
Bariéty Jacques, Fabréguet Michel (Betreuer). 
Analyse de témoignages de déportés au camp de concentration 
de Dachau. Paris IV, 1990. Abgeschl. Maîtrise. 

95. DURAND, Yves 
Le nouvel ordre européen nazi 1938-1948 (La collaboration dans 
l'Europe allemande), Editions Complexe, Bruxelles, 1990.  

100. SCHÔTTLER, Peter 
Lucie Varga, Zeitenwende. Mentalitâtshistorische Studien 

1936-1939, Mainz, 1991. 

101. SCHÔTTLER, Peter 
Les «Annales » et l'historiographie allemand (1929-1956), 1990, 

Ifd. Arbeit. 

102. SCHÔTTLER, Peter 
Lucien Febvre et la question du Rhin, 1990, lfd. Arbeit. 

103. SEMUC, F. 
Bariéty Jacques, Fabréguet Michel (Betreuer). 
Analyse de témoignages de femmes déportées au camp de 
concentration de Ravensbrück. Paris IV, 1989. AbgeschI. Maî- 

trise. 

104. STARK, Joachim 
Die Schriften Raymond Arons über Deutschland aus den 30er  

Jahren. Universitât München, Institut fur Geschichte Osteuro- 
pas und Südeuropas. 1990, laufende Edition. 

105. UNTEUTSCH, Barbara 
Vom Sohlbergkreis zur Gruppe « Collaboration ». Ein Beitrag zur 
Geschichte der deutsch-franzôsischen Beziehungen anhand der 
« Cahiers franco-allemands/Deutsch-Franziisische Monats- 
hefte», 1931-1944, Münster, 1990. 

96. DURAND, Yves 
Les causes de fa Deuxième Guerre Mondiale, 1990 Ifd. Arbeit. 	 106. UNTEUTSCH, Barbara 

«Culture et barbarie ». Freund-Feind-Denken im Frankreich der 
97. HARTMANN, Peter Claus 	 Zwischenkriegszeit am Beispiel von Jacques Rivière. 1990 

Franziisische Diplomatenberichte zur Weimarer Republik (1919- 	 abgeschl. Manuskript. 
1920). Die Mission Haguenin. 1990 Ifd. Arbeit. 

98. JEANNESSON, Stanislas 
Soutou Georges (Betreuer). 

L'occupation de la Ruhr en 1923-1925. Université Paris IV 1990 
lfd. Thèse. 

99. KRUME1CH, Gerd 
The Cuit ofJoan of Arc under the Vichy Régime; in : G. H irschfeld 
u. P. Marsh (Hrsg.) : Collaboration in France. Politics and Culture 
during the Nazi Occupation 1940-1944. Oxford 1989, S. 92-102. 

107. UNTEUTSCH, Barbara 
Europagedanke und deutsch-franzôsische Verstândigung im 

Werk von Jules Romains. 1990 lfd. Arbeit. 

108. VALENTIN, V. 
Bariéty Jacques, Fabréquet Michel (Betreuer). 
Analyse critique de témoignages oraux d'anciens déportés résis- 
tants français du camp de concentration nazi de Flossenbürg. 

Paris IV, 1990. Abgeschl. Maîtrise. 
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Korrekturen/Corrections 

E. Après 1944/5 187. BENDER, Karl-Heinz 
François Mitterand : Ein Staatsprâsident zwischen Literatur und 
Politik. Universitât Trier. 1990 laufendes Projekt. 

32. ISAJIW, Thomas 
Die franzüsische Europapolitik 1943-1950. Dissertationsdruck, 
Münster, 1989. 

49. LIPGENS, Walter/Loth, Wilfried 
Documents on the History of European Integration, vol. IV, 
Transnational organizations of Political Parties and Pressure 
Groups in the Struggle for European Union 1945-1950, 
Berlin/New-York 1990. 

84. UNSER, Margit 
Der badische Gewerkschaftsbund. Zur Geschichte des Wieder-
aufbaus der Gewerkschaftsbewegung im franzüsisch besetzten 
Südbaden. Marburg, 1989. 

101. KOHSER, Christine 
Ayçoberry, Pierre (Betreuer) 
La théorie du fascisme dans la Nouvelle Gauche allemande en 
RFA dans les années 60. Univ. Strasbourg II, 1990, abgeschl. 
Thèse. 

Neuaufnahmere/Nouveautés 

183. AMMON, Günther 
Der europâische Binnenmarkt und seine Regionen - Zum 
Zusammenhang von kultureller Identftât und wirtschaftlicher 
Dynamik. Universitât Erlangen-Nürnberg, Sozialwissenschaft-
liches Institut. 1990 laufendes Projekt. 

184. BECKER, Johannes M. 
Stadtepartnerschaften ais sozia I- und sprachwissenschaftliches 
Phânomen. Universitât Frankfurt/Main. 1990 laufendes Projelct 

185. BECKER, Johannes M. (Betreuer) 
Die Europa-Programmatik der franzeisischen Linksparteien. Uni-
versitât Frankfurt/Main. 1990 laufende Dissertation. 

186. BECKER, Johannes M. (Betreuer) 
Okologistische Bewegungen im europâischen Vergleich : Fran-
kreich, Grossbritannien und die Bundesrepublik. Universitât 
Frankfurt/Main. 1990 laufende Dissertation. 

188. B1NOCHE, Jacques 
De Gaulle et les Allemands. Bruxelles, 1990. 

189. BUCHSTAB, Günter 
Bearb :Adenauer :Wir haben wirklich etwas geschaffen. Die Pro-
tokolle des CDU-Bundesvorstands 1953-1957. 1. Aufl. Düssel-
dorf 1990. 

190. CLAUSSNITZER, Reinhard 
Frankreich - wirtschaftlicher Anpassungs- und Wandlungs-
prozess in den 80er und 90er Jahren im historischen und interna-
tionalen Kontext. Institut für internationale Politik und Wirt-
schaft, Berlin. 1990 laufendes Projekt. 

191. DEUBNER, Christian 
Reaktionen franziisischer Europapolitik auf deutsche Einigung 
und Offnung Osteuropas. Fachgruppe Westeuropa-Politik, 
Ebenhausen. 1990 laufendes Projekt. 

192. FABRÉGUET, Michel 
A propos de la notion de «crimes contre l'humanité»; in :Le 
Monde juif 134, avril-juin 1989. 

193. FRANZ, Corinne 
Guillaume, Sylvie (Betreuerin) 
L'Ostpolitik de la RFA dans la vie politique française. Bordeaux III, 
1990. Abgeschl. Maîtrise. 

194. FR IEDBERG, Erhard 
Vergleich der Strukturen, Funktionsweisen und Entscheidungs-
prozesse in deutschen, franzôsischen und amerikanischen Uni-
versitaten und Universitessystemen. Centre de Sociologie des 
Organisations, Paris. 1990 laufendes Projekt. 

195. GAY, Anne 
Guillaume, Sylvie (Betreuerin) 
L'intégration économique de la RFA dans la CEE. IEP Bordeaux, 
1990. Abgeschl. DEA. 

196. HARTMANN, Hans Jürgen (Betreuer) 
Die kultur- und bildungspolitische Konzeption der extremrechten 
Parteien in Frankreich, insbesondere des Front national. 
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Humboldt-Universitât Berlin, Sektion Romanistik. 1990 laufende 
Dissertation. 

197. HARTMANN, Hans-Jürgen (Betreuer) 
Zur Entwicklung der Landeskunde/Kulturkunde/Frankreichfor-
schung aus der Sicht der Erfahrungen in der DDR, 1950-1990. 
H umboldt-Universitât Berlin, Sektion Romanisa. 1990 laufende 
Dissertation. 

198. HEINEN, Armin 
Sachzwânge, politisches Ka lkül, konkurrierende Bildungstradi-
tionen. Die Geschichte der Universitàt des Saarlandes 1945- 
1955 ; in : Armin Heinen u. Rainer Hudemann (Hrsgg.): Universi-
tât des Saarlandes, 1948-1988. Saarbrücken 2. Aufl. 1989, S. 
21-62. 

199. HEINEN, Armin 
Bürokratische Entscheidungsfindung im politischen Raum. Zur 
franzôsischen Wirtschaftspolitik an der Saar; in Raymond Poide-
vin u. Rainer H udemann (Hrsgg.): Die Saar 1945-1959. Ein Pro-
blem der europà ischen Geschichte. Zeitzeugen und Historiker im 
Gespràch. Kolloquium im La ndtag des Saarlandes 1990. Univer-
site Saarbrücken. 1990 ifd. Sammelband. 

200. HEIN EN. Armin 
Vom frühen Scheitern der franzôsischen Saarpolitik. Zum Ver-
haltnis von 0konomie und Politik an der Saar, 1945-1950; 
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IV — INFORMATIONS POUR LA RECHERCHE 
INFORMATIONEN FUR DIE FORSCHUNG 

DEUTSCH-FRANZÔSISCHES INSTITUT LUDWIGSBURG 
L'INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE LUDWIGSBURG 

Die Deutsche Frankreich-Bibliothek am Deutsch-Franzbsischen Ins-
titut Ludwigsburg hat nach knapp einjâhriger Vorbereitungszeit mit einer 
Festveranstaltung am 29. Juni 1990 ihre Türen einem breiteren Fachpu-
blikum gedffnet. Benutzer aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbanden, 
Medien und Verwaltung, die schon bisher zahlreiche Informationsanfra-
gen an das Deutsch-Franzésische Institut gerichtet haben, werden ein 
erheblich verbessertesAngebot a ninformationsmbgl ichkeiten sowie neu 
eingerichtete Arbeitsplâtze auch für lângere Arbeitsaufenthalte vorfin-
den. Das mit Mitteln der Robert Bosch Stiftung und der Volkswagen-
Stiftung neugeschaffene Dokumentationszentrum über das zeitgenés-
sische Frankreich und die deutsch-franzésischen Beziehungen ist mehr 
ais eine Bibliothek im herkômmlichen Sinne. Es vereinigt in integrierter 
Weise mehrere gleichgewichtige lnformationsinstrumente: 

- In der Bibliothek im engeren Sinne wird ein stândig wachsender 
Bestand an Büchern und Zeitschriften gesammelt. Hier wird dem Besu-
cher ein breitgefâchertes Literaturangebot bereitgestellt, dessen Schwer-
punkte die sozialwissenschaftliche Frankreichkunde, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Politik, Kultur, die europaischen und internationalen Einbindun-
gen Frankreichs sowie die deutsch-franzésischen Beziehungen sind. 

- Das vorhandene Informationsmaterial wird fur eine elektronische 
Datenbankinha Illich erschlossen und in einen Fachinformationsverbund 
« Internationale Beziehungen und Lânderkunde heingegliedert, dem gegen-
wânig 8 führende Forschungs- und Dokumentationsinstitute in der Bun-
desrepublik Deutschland angeschlossen sind. 

- Darüber hina us stellt eine Pressedokumentation mit ausgewâhlten 
Presseausschnitten aktuellste Informationsmaterialien zu den Schwer-
punktthemen zur Verfügung. 

- Ein bibliographischerApparatsowie mehrere spezia I isiene Karteien 
und Kataloge vervollstândigen des vorhandene Informationsinstru-
mente ri u m. 

- Die eigentliche Besonderheit der Frankreich-Bibliothek besteht 
jedoch darin, dass sie fur eine sachgerechte Nutzung der vorhandenen 
Bibliotheks- und Dokumentationsbestânde einen Beratungsservice 
anbietet. der dem Benutzer Orientierungs-, Auswahl- und thematische 
Beratungshilfen gibt. Dazu gehiiren neben der Beantwortung schriftlicher 
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Anfragen und der Hersteflung von Informationsprodukten und Literatur- 
diensten auch die fachliche Betreuung von Besuchern. 	

V — ASPEKTE DER DEUTSCH-FRANZOSISCHEN BEZIEHUNGEN 
 

IN GESCHICHTE UND GEGENWART. ZU E1NER INTER DISZIPLINA- 
Mit der Einrichtung der Frankreich-Bibliothek schafft das Deutsch- 	 R EN KOLLOQUIUM DER UNIVERSITATEN 

Franzüsische Institut ein zusâtzliches, vielseitig nutzbares Instrument. 
	 METZ UND SAARBRUCKEN 

das den zukünftigen Erfordernissen für einen DiaIog zwischen Wissen- 
	 26-28.04.1990 schaft und Praxis in Politik, Wirtschaft, Verbânden und Massenmedien 

umfassender Rechnung trâgt. Auch die Anliegen des Instituts, an der 
Ausgestaltung der deutsch-franzôsischen Beziehungen ais Berater und 	 Zahlreich waren in den letzten Jahrzehnten die Kolloquien und  

Arbeitstreffen, die Sammelbânde und Einzelmonographien, die sich mit Vermittier mitzuwirken und die unterschiedlichen Strukturen, Traditio- 
den deutsch-franzôsischen Beziehungen befassten. Das Kolloquium der nen, Denk- und Verhaltensweisen beiden Lândern wissenschaftlich zu 

erschliessen, erhalten mit der Erüffnung der Frankreich-Bibliothek einen 	 Universitâten Metz und Saarbrücken, das vom 26-28.4.1990 von dem  angemessenen Rahmen. 	 Metzer Germa nisten Michel Grunewald und dem Saarbrücker Roma nis- 
ten Jochen Schlobach veranstaltet wurde, ordnet sich in diese nun schon 
zur Tradition gewordene kontinuierliche wissenschaftliche Diskussion 
ein, in der das Verhâltnis zum Nachbarn a uf den verschiedensten Ebenen 
thematisiert und bewusst gemacht wird. Dieses Kolloquiurn setzte einige 
besondere Akzente. 

Der erste Akzent ergab sich a us der geographischen Lage von Metz 
und Saarbrücken und der bewegten Geschichte dieser Region, die in der 
Vergangenheit oft gen ug Gegenstand politischer und kultureller Konflikte 
war. Die engen institutionellen Bindungen der Regionen im Saar-Lor-
Lux-Raum und die vielfaltigen fachlichen und persônlichen Kontakte 
zwischen Hochschullehrern beider Universitâten waren der Ausgangs-
punkt für die Planung der Veranstaltung. Zwôlf der Vortragenden kamen 
denn auch aus Metz und Saarbrücken. Mehr noch : die geographische 
'Vele der beiden Orte nutzend, hatten die Veranstalter die Kolloquiums-
teilnehmer je anderhalb Tage nach Saarbrücken und dann nach Metz 
gebeten und in jeder Hinsicht (Zahl der Teilnehmer, Sitzungsleitungen, 
Finanzierung) auf deutsch-franzôsische Paritât Wert gelegt. Erüffnet 
wurde das Symposium vom saarlândischen Kultusminister, beendet 
clurch ei nen Empfang des franzôsischen Aussenhandelsministers und 
Metzer Oberbürgermeisters. 

Das Kolloquium war zum zweiten konzipiert ais Versuch, die deutsch-
franzüsischen Beziehungen eus der Perspektive und den Interessen-
schwerpunkten versch iedener Fachdisziplinen zu beleuchten. Vom Philo-
sophen , der das Recht zum «Vor » -Urteil betonte (Werner Schneiders, 
Munsters), über die Historiker (Otto Dan, Kôln ; Rainer H udemann, Saar-
brücken ; Gerhard Keiderling, Berlin DDR ; Wilfried Loth, Essen ; Ilja 
Mieck, Berlin; Jürgen Voss, Paris) bis zu Verantwortlichen von Institutio-
nen deutsch-franzüsischer Kulturvermittlung (Robert Picht, Ludwigsburg) 
reichte das Spektrum der Referenten, wobei am zahlreichsten die deut- 
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schen Romanisten und die franziisischen Germanisten vertreten waren, 
seit eh und je und nach wie vor die wichtigsten «Vermittler » zwischen 
beiden Lândern (Gonthier-Louis Fink, Strasbourg ; Wolfgang Klein, Ber-
lin/DDR ; Roland Krebs, Paris; Hans-Jürgen Lüsebrink, Passau; Jean 
Mondot, Poitiers; Fritz Nies, Düsseldorf; Gérard Schneilin, Paris, um nur 
einige zu nennen). 

Den vielleicht wichtigsten besonderen Akzent erhielt cies Kolloquium, 
ohne dass er von den Veranstaltern bei der Plan ung hâtte vorausgesehen 
werden künnen, durch die politische Aktualitât. Die grossen historischen 
Verânderungen in Deutschland und Osteuropa haben offensichtlich auch 
für das deutsch-franzüsische Verhâltnis neue Bedingungen geschaffen. 
Jochen Schlobach sprach das Problem gleich zu Beginn an :« Die alten 
Angste unserer Nachbarn müssen immer von neuem ernst genommen 
und entkrâftet werden. Die deutsch-franzüsische Freundschaft steht 
dabei einerseits vor einer Bewâhrungsprobe, andereiseits kann sie zu 
einem wichtigen Korrektiv für aile nationalistischen Versuchungen eines 
vereinigten Deutschlands werden». 

Bei insgesamt 47 Referaten ergab sich die Notwendigkeit einer the-
matischen Bündelung : Neben den Plenarsitzungen am Vormittag wurde 
nachmittags in Sektionen gearbeitet. Eine Sektion war dem universalh is-
torischen Anspruch und der prâgenden Wirkung Frankreichs zwischen 
Absolutismus und Aufklârung gewidmet (Franz Bosbach, Bayreuth; 
Jochen Schlobach, Bernard Bray, Gerhard Sauder, aile Saarbrücken; 
Ulrich Ricken, Halle). Zwei Sektionen und ein viekliskutierten Plenums-
vortrag von Fritz Nies beschâftigten sich mit Bildern vom andern in den 
verschiedenen Epochen, eine weitere mit der diplomatischen und kultu-
rellen Kommunikation zwischen Frankreich und Deutschland vom 18.-20. 
Jahrhundert. Vermittler zwischen beiden Lândern, oft zwischen den Kul-
turen und den Fronten, wie René Schickelé oder Joseph Breitbach, waren 
ebenfalls Gegenstand einer Sektion. Schliesslich waren eine grüssere 
Anzahl von Vortrâgen im Plenum und eine Sektion der Geschichte der 
Nachkriegzeit gewidmet. Wie stets bei grüsseren Kolloquien dieser Art 
drohte die Vielfalt der prâsentierten Aspekte und informationen, vor allem 
durch die parailel-laufenden Sektionen, beim einzeinen Teilnehmer zur 
Unübersichtlichkeit zu führen. Die angeregten Diskussionen in den Ple-
narsitzungen, die zusammenfassenden, thesenhaft konzentrierten Berich-
te der Sektionsleiter in der Schlusssitzung und die sich daran anschlies-
sende Debatte zeigten jedoch, dass es zu einem fruchtbaren Austausch 
nicht nur von Forschungsergebnissen, sondern auch von methodischen 
Ansâtzen und Perspektiven der verschiedenen Disziplinen und Wissen- 
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schaftstraditionen beider Lânder gekommen war. Und sehr offen wurde 
auch über die Môglichkeiten und Grenzen der Institutionen für Verstândi-
gung und unsere eigene Rolle ais Kulturvermittler gesprochen. Fa-
zit : Die deutsch-franzôsische Verstândigung hat eine Qualitât erreicht, in 
der Kritik am andern, aber auch der selbstkritische Blick mit Hale der 

andern erwünscht ist. 

Die Akten des Kolloquiums erscheinen 1991 im Verlag Peter Lang, 

Frankfurt/Bern/New York/Paris. 
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