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3. Workshop Historische Spanienforschung

Vom 7. bis 9. September 2007 fand der dritte Work-
shop zur historischen Spanienforschung statt. Wie in
den vorangegangenen Jahren bildete auch diesmal wie-
der die Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel am See
den Rahmen fÃ¼r das Treffen, das durch das spa-
nische Ministerio de Cultura (Pro Spanien) und die
Junta de Castilla y LeÃ³n gefÃ¶rdert wurde. Die Or-
ganisatoren, Martin Baumeister (MÃ¼nchen), Walther
Bernecker (NÃ¼rnberg) und Christian Windler (Bern),
mÃ¶chten mit dieser Veranstaltung Nachwuchswissen-
schaftler und -wissenschaftlerinnen aus dem deutsch-
sprachigen Raum, die zur spanischen Geschichte arbei-
ten, zusammenfÃ¼hren, ihren Austausch untereinander
verbessern und institutionalisieren.

Den Auftakt Ã¼bernahm THOMAS WELLER
(MÃ¼nster), der sich mit den kastilischen Cortes und
ihrer in der Historiografie gezeichneten Niedergangs-
geschichte auseinander setzte. Weller stellte fest, dass
diese Verlustgeschichte, an dessen Ende Kastilien so-
gar als âterritorio sin cortesâ bezeichnet wurde, aus
einer Perspektive heraus aufgebaut wurde, die die
StÃ¤ndeversammlung vor allem als ein Organ der po-
litischen Beschlussfassung und Entscheidungsfindung
ansah und sie folgerichtig an ihrer Effizienz und ihren
Kompetenzen maÃ. Grade diese wurden den Cortes de
Castilla indes abgesprochen, deren Versammlungen seit
der zweiten HÃ¤lfte des 16. Jahrhunderts durchschnitt-
lich zwei Jahre, in EinzelfÃ¤llen sogar bis zu sechs Jahre
andauerten. Weller forderte dazu auf, die Cortes nicht
bloÃ unter technisch-instrumentellen Gesichtspunkten

als Beschlussorgane zu betrachten, sondern sie als be-
deutungstrÃ¤chtige HandlungszusammenhÃ¤nge zu be-
greifen, die nicht nur politische Entscheidungen fÃ¤llten,
sondern Sinn und Legitimation stifteten.

MARC-ANDRÃ GREBE (Bielefeld) widmete sich in
seinem Beitrag dem Archivo General de Simancas. Im
Mittelpunkt seines Dissertationsprojektes steht die Fra-
ge nach der Funktion dieses frÃ¼hneuzeitlichen Archivs
in der Herrschaftspraxis Philips II. und damit seine Ent-
wicklung, Organisation und Nutzung im Zeitraum von
1516-1598. Grebe geht davon aus, dass Philipps Herr-
schaft zu einem groÃen Teil auf der Macht der Schrift
basierte. In AnknÃ¼pfung an die andernorts wieder in
Frage gestellte These der Durchsetzung absolutistischer
Herrschaft mittels der Ausweitung und Professionali-
sierung eines Verwaltungsapparates stellte Grebe fest,
dass sich die Habsburger-Verwaltung durch die Akku-
mulation von Daten und Informationen neue potenzielle
HandlungsmÃ¶glichkeiten erÃ¶ffnete, die durchaus ei-
ne Durchdringung der Lebenswelt der Untertanen und
damit ihre stÃ¤rkere Kontrolle ermÃ¶glichte. Ohne da-
mit in die Diskussion zurÃ¼ckzufallen, ob und in wel-
chem AusmaÃ absolutistische Herrschaft stattfand, frag-
te Grebe danach, wie Herrschaft in der FrÃ¼hen Neuzeit
funktionierte und welche Rolle die Archive in der territo-
rialstaatlichen AusÃ¼bung von Herrschaft â namentlich
in der Regierung Philipps II. â spielten.

In der zweiten Sektion referierte EVA OTT (Bern)
Ã¼ber Elisabetta Farnese, die 1714 den spanischen
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KÃ¶nig Philipp V. heiratete. Auf der Grundlage voran-
gegangener Untersuchungen Ã¼ber Elisabetta Farneses
Rolle innerhalb des MachtgefÃ¼ges am spanischen Hof
und die Leitlinien ihres Handelns fragte Ott nach den
konkreten Netzwerken der KÃ¶nigin und ihren auÃen-
politischen EinflussmÃ¶glichkeiten. Zwischen den In-
teressen, die von ihrer Herkunftsfamilie an sie herange-
tragenwurden und denen, die sie als spanische KÃ¶nigin
zu verfolgen hatte, setzte sich Elisabetta nach der Geburt
ihres Sohnes erfolgreich dafÃ¼r ein, fÃ¼r den Fall ih-
rer Witwenschaft Vorkehrungen fÃ¼r ihre Absicherung
und die Zukunft ihres Sohnes zu treffen. Elisabetta Farne-
se stellte sich damit als eine Protagonistin weiblicher Di-
plomatie dar, die innerhalb des MachtgefÃ¼ges am spa-
nischen Hof deutlich weniger lenkbar war, als dies vor
ihrer Ankunft angenommen wurde.

KATHRIN ZIMMERMANN (Dresden) stellte in ih-
rem Vortrag âDie KÃ¼nstler der Familie Barberini â den
Spaniern ein Wohlgefallen?â die Rezeption und Wert-
schÃ¤tzung italienischer KÃ¼nstler am spanischen Hof
in der ersten HÃ¤lfte des 17. Jahrhunderts vor. Zu den
Hauptauftraggebern dieser KÃ¼nstler gehÃ¶rte die Fa-
milie Barberini, der auch der derzeitige Papst, Urban
VIII. angehÃ¶rte. Zimmermann untersuchte den Erfolg
der italienischen KÃ¼nstler in Spanien vor dem Hin-
tergrund der politischen Spannungen zwischen der spa-
nischen Krone und dem Papst und fragte danach, in-
wiefern das SpannungsverhÃ¤ltnis zwischen ihren Auf-
traggebern die WertschÃ¤tzung und Wahrnehmung der
KÃ¼nstler in Spanien beeinflusste. Sie kam zu dem
Schluss, dass sich die spanische Krone tatsÃ¤chlich am
Geschmack der Papstfamilie orientierte, als sie fÃ¼r die
kÃ¶nigliche Sammlung groÃformatige, von KÃ¼nstlern
aus dem Umkreis der Barberini geschaffene GemÃ¤lde
erwarben. Ob die Spanier dies taten, um sich und ihren
Kunstgeschmack auf diese Wiese zu nobilitieren oder sie
lediglich auf bereits bewÃ¤hrteQualitÃ¤t zugreifenwoll-
ten, formulierte Zimmermann abschlieÃend als noch of-
fene Forschungsfrage.

Den ersten Beitrag der dritten Sektion lieferte SI-
NA RAUSCHENBACH (Berlin / Halle). In ihrem Vor-
trag âSpanien fÃ¼r Kaufleute. Johannes von Laets âHi-
spaniaâ (1629) und âPortugalliaâ (1641) im Kontext der
âElzevirschen Republikenââ befasste sie sich mit zwei
der 35 LÃ¤nderbeschreibungen, die das Leidener Verlags-
haus Elzevir herausgab. Die so genannten âElzevirschen
Republikenâ richteten sich an Amsterdamer Kaufleute.
Autor der 1629 erschienenen Spanienbeschreibung und
der 1641 erschienenen Portugalbeschreibung war Johan-
nes van Laet (1581-1649), einer der ersten Direktoren der

Westindischen Kompanie. Rauschenbach stellte heraus,
dass van Laet ein Spanienbild zeichnete, das â ungeach-
tet des derzeitigen Krieges der Niederlande mit Spanien
â deutlich weniger emotional und stÃ¤rker von Vernunft
geprÃ¤gt war als andere niederlÃ¤ndische Spanienbilder
jener Zeit. Rauschenbach geht davon aus, dass van La-
ets Sichtweisen derjenigen der Amsterdamer Kaufmann-
schaft entsprachen, die wÃ¤hrend des gesamten Kriegs
ihre GeschÃ¤ftsbeziehungen zu Kaufleuten auf der Iberi-
schen Halbinsel fortsetzte und daher ihrerseits eine Mit-
telposition zwischen nationalen und wirtschaftlichen In-
teressen beziehen musste. Die Hispania und die Portugal-
lia â so Rauschenbachs These â stehen daher fÃ¼r einen
Amsterdamer Kaufmannspragmatismus, der nicht nur
am Anfang einer gewissen religiÃ¶sen Toleranz in den
Niederlanden stand, sondern auch neue MÃ¶glichkeiten
im Umgang mit nationalen Feinden erÃ¶ffnete.

JORUN POETTERING (Hamburg) befasste sich in
ihrem Vortrag mit Hamburger Kaufleuten in Lissabon.
Im Mittelpunkt ihres Interesses stand dabei die reli-
giÃ¶se Haltung der Hamburger Lutheraner. Obgleich sie
als AndersglÃ¤ubige bei ihrer Ankunft in Lissabon von
der InquisitionsbehÃ¶rde registriert wurden, waren sie
nicht gezwungen, den katholischen Glauben anzuneh-
men. TatsÃ¤chlich konnte Poettering aber eine ganze
Reihe von Konversionen nachweisen und stellte die Fra-
ge nach den Motiven fÃ¼r diese Handlung. Sie stellte
fest, dass es offenbar nicht zwangslÃ¤ufig eine langfris-
tige Bleibeabsicht war, die die Lutheraner zu einer Kon-
version motivierte, auch wenn einzelne solcher FÃ¤lle
nachweisbar sind. Ihre vorsichtig formulierte These ging
vielmehr in die Richtung, bei den Konvertiten einen ge-
wissen Pragmatismus zu vermuten, der es ihnen einer-
seits ermÃ¶glichte, sich durch die Konversion bessere
Lebens- und Handelsbedingungen im katholischen Um-
feld zu verschaffen, der ihnen aber gleichzeitig erlaubte,
bei einer RÃ¼ckkehr nach Hamburg wieder den protes-
tantischen Glauben anzunehmen.

Kaufleute standen auch im Mittelpunkt des Vortra-
ges von GERALD GROMMES (Trier). Mit den am Mes-
seort Medina del Campo im 16. Jahrhundert aktiven
Bankiers und Wechslern (cambios) nahm Grommes ei-
ne fÃ¼r die kastilische Wirtschaft der FrÃ¼hen Neu-
zeit zentrale Gruppe von Akteuren in den Blick, wobei
ihn insbesondere die wirtschaftlichen Verbindungen und
die SolidaritÃ¤t dieser Kaufleute, d.h. das zwischen ih-
nen bestehende persÃ¶nliche Beziehungsgeflecht inter-
essierten. Trotz gewisser LÃ¼cken in den Netzwerkda-
ten konnte Grommes feststellen, dass die Bankiers und
Wechsler in Medina del Campo in ein komplexes System
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wirtschaftlicher Beziehungen eingebunden waren. Da-
bei wies er darauf hin, dass gegenseitige BÃ¼rgschaften
fÃ¼r Banken und Bankgesellschaften besonders deutlich
die engen Verbindungen innerhalb der Gruppe der cam-
bios in der zweiten HÃ¤lfte des 16. Jahrhunderts erken-
nen lassen.

Die vierte Sektion erÃ¶ffnete STEFAN SCHLELEIN
(Berlin) mit einem Vortrag Ã¼ber ein PhÃ¤nomen, das
sich an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in er-
staunlicher Ãbereinstimmung in fast ganz Europa fin-
den lÃ¤sst: Italienische Gelehrte wurden an die HÃ¶fe
auswÃ¤rtiger Nationen berufen, um in deren Auftrag
die Geschichte ihres jeweiligen Gastlandes im Sinne ei-
ner erneuerten â humanistischen â Historiographie zu
schreiben und sich somit einem ganz zentralen Feld herr-
schaftlicher ReprÃ¤sentation und Selbstdarstellung zu-
zuwenden. Dabei mussten die Autoren die heikle Auf-
gabe bewÃ¤ltigen, sich als AuslÃ¤nder zu Kernpunkten
der Selbstdefinition ihrer GastlÃ¤nder zu Ã¤uÃern, ein
Problem, das immer dann brisant wurde, wenn ânationa-
leâ GrÃ¼ndungsmythen infrage gestellt wurden. Auf der
Iberischen Halbinsel Ã¼bernahm Lucius Marineus Sicu-
lus (ca. 1445â1533/36) â neben anderen â diese Rolle eines
âintellektuellen Gastarbeitersâ. Schlelein widmete sich
insbesondere der prekÃ¤ren Situation, in der sich Siculus
als AuslÃ¤nder im Dienst ânationalerâ ReprÃ¤sentation
befand. Seine Situation stellte dabei allerdings keines-
wegs einen Einzelfall dar, sondern kann vielmehr bei-
spielhaft auch fÃ¼r andere italienische Gelehrte im Aus-
land stehen, die unter Ã¤hnlichen Bedingungen arbeite-
ten und trotz oder wegen der Auseinandersetzungen um
ihre Person fÃ¼r die weitere Entwicklung der jeweiligen
Nationalgeschichten von groÃer Bedeutung waren.

MARTIN BIERSACK (Regensburg) befasste sich mit
der Rezeption Pico della Mirandolas in Spanien. Seit dem
14. Jahrhundert kÃ¤mpften die Humanistenmit dem Pro-
blem, das Studium der Antike mit der christlichen Theo-
logie und FrÃ¶mmigkeit ihrer Zeit zu vereinbaren. Zur
Rechtfertigung fÃ¼r die BeschÃ¤ftigung mit den studia
humanitatis konnten die KirchenvÃ¤ter herangezogen
werden. Deren christliche Strenge lag jedoch im Wider-
spruch zur Antikebegeisterung vieler Humanisten. Vor
diesem Hintergrund vertrat Pico della Mirandola die An-
sicht, dass demMenschen die Freiheit gegeben sei, seinen
eigenen Weg zu Gott und zur Wahrheit zu suchen, wo-
bei alles Wissen und alle religiÃ¶se Ãberlieferung letzt-
lich zu diesem Ziel fÃ¼hrten. Damit errichteteMirandola
ein GedankengebÃ¤ude, das es erlaubte, nicht nur Chris-
tentum und Antike miteinander zu versÃ¶hnen, sondern
auch andere Traditionen wie die jÃ¼dische Kabbala und

die arabische Philosophie als wertvoll und wahr anzuer-
kennen. Biersack stellte fest, dass Pico della Mirandola in
Spanien bereits zu Anfang des 16. Jahrhunderts als wis-
senschaftliche AutoritÃ¤t anerkannt war, obwohl die in
seiner Philosophie angelegte synkretistische und kritizis-
tische Tendenz in Spanien von Beginn an problematisch
gewesen und auf Widerspruch gestoÃen sein dÃ¼rfte.

Die fÃ¼nfte Sektion erÃ¶ffnete JENS SPÃTH
(MÃ¼nchen). Im Mittelpunkt seiner Untersuchung stand
der Kampf zwischen Absolutismus und Konstitutiona-
lismus, der in den Jahren 1820/21 in revolutionÃ¤ren
AufstÃ¤nden in Italien und Spanien ausgefochten wur-
de. In den von SpÃ¤th miteinander verglichenen libera-
len Bewegungen diente die sogenannte Verfassung von
CÃ¡diz als Vorbild, obschon noch andere Verfassungs-
modelle wie die franzÃ¶sische Charte Constitutionnelle
von 1814 oder die am britischen Vorbild angelehnte si-
zilianische Verfassung von 1812 als mÃ¶gliche Grund-
ordnungen fÃ¼r das Zusammenleben zur VerfÃ¼gung
gestanden hatten. SpÃ¤th stellte die zentrale Rolle der
Verfassung von CÃ¡diz innerhalb der Entwicklung des
europÃ¤ischen Liberalismus im frÃ¼hen 19. Jahrhundert
heraus und fragte nach ihrer zeitgenÃ¶ssischen, aber
auch ihrer historiografischen Bewertung. WÃ¤hrend
SpÃ¤th feststellen konnte, dass der Verfassung von
CÃ¡diz im zeitgenÃ¶ssischen liberalen Diskurs eine sehr
viel grÃ¶Ãere Bedeutung beigemessen wurde als in den
spÃ¤teren Jahrhunderten, hofft er in seinen weiteren
Forschungen Antworten auf die Frage zu finden, welche
Bedeutung die drei Revolutionen mit der Verfassung von
CÃ¡diz als verbindendem Element fÃ¼r das Europa der
Restauration hatten.

CHRISTIANA BRENNECKE (Berlin) knÃ¼pfte an die
Verfassung von CÃ¡diz an, indem sie auf die verkann-
te Bedeutung des Trienio Liberal von 1820-1823 im Hin-
blick auf die Herausbildung eines europÃ¤ischen Libe-
ralismus einging. WÃ¤hrend in der Regel an der Vie-
rergruppe England, Frankreich, Deutschland und Italien
die Entwicklung des europÃ¤ischen Liberalismus aufge-
zeigt wird, erscheint die spanische liberale Bewegung als
Marginalie der Geschichte. In ihrer Dissertation verfolgt
Brennecke das Ziel, den frÃ¼hen spanischen Liberalis-
mus aus seiner Vergessenheit zu lÃ¶sen und ihn in seiner
europÃ¤ischen Dimension zu beleuchten. Sie wies zum
einen auf die groÃe symbolische Bedeutung der ersten li-
beralen Herrschaft in Spanien (1820-1823) hin. Daneben
blickte sie auf das sich anschlieÃende Exil der Jahre 1823-
1833, das die fÃ¼hrenden KÃ¶pfe des spanischen Libe-
ralismus im europÃ¤ischen Ausland verbrachten.
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Im Mittelpunkt der AusfÃ¼hrungen von BIRGIT
ASCHMANN (Kiel) stand die Bedeutung der alljÃ¤hrlich
in der Karwoche durchgefÃ¼hrten BuÃprozessionen,
die bis heute als Ausdruck einer vermeintlich uner-
klÃ¤rlichen âAndersartigkeitâ Spanienswahrgenommen
und inszeniert werden. Aschmann versuchte dieseWahr-
nehmung zu durchbrechen, indem sie zunÃ¤chst die Ge-
nese dieses BuÃrituals und dessen Hauptbestandteile
darstellte, um anschlieÃend eine Deutung auf der Basis
der Ritualtheorie vonVictor Turner vorzunehmen. In die-
sem Sinne lÃ¤sst sich die Semana Santa als Ausnahmezu-
stand beschreiben, in dem die tradierte Ordnung aufge-
hoben ist. Aus der Perspektive der religiÃ¶sen und welt-
lichen Obrigkeit konnte die damit einhergehende tem-
porÃ¤re AuflÃ¶sung Ordnung stiftender sozialer Gren-
zen durchaus eine Gefahr darstellen. Dementsprechend
konnte Aschmann obrigkeitliche BemÃ¼hungen um die
Einhegung des Rituals beobachten. Den von ihr festge-
stellten schleichenden Domestizierungsprozess der Se-
mana Santa bezeichnete sie als Teil der sozialen Diszi-
plinierung, in deren Verlauf das Ritual sein subversives
Potenzial einbÃ¼Ãte, um letztlich im 19. und 20. Jahr-
hundert im Sinne einer Herrschaftsstabilisierung instru-
mentalisiert werden zu kÃ¶nnen.

In der folgenden Sektion richtete MARCO CLAAS
(Hamburg) sein Augenmerk auf die Selbstwahrnehmung
und -stilisierung der Falange als avantgardistische Bewe-
gung und auf ihr Menschenbild, das durch die Attribu-
te Unterordnung, Askese und Vaterlandsliebe geprÃ¤gt
war. Anhand der Untersuchung von Ã¼berlieferten Re-
den, TagebÃ¼chern und Parteizeitungen der Jahre 1933
bis 1936 konnte Claas feststellen, dass sich die Falan-
ge weitaus frÃ¼her und intensiver um die Bildung ei-
ner GemeinschaftsidentitÃ¤t bemÃ¼hte als um die Aus-
arbeitung eines offiziellen Parteiprogramms. GeprÃ¤gt
und transportiert wurde dieses Selbstbild durch iden-
titÃ¤tsbildende Gemeinschaftserlebnisse und die Be-
schreibung der eigenen IdentitÃ¤t auf Fotos, Zeichnun-
gen und in Zeitungsartikeln. PrimÃ¤res politisches Ziel
war es, sich in die falangistisch-nationale âMeisterer-
zÃ¤hlungâ einzuschreiben in der die Falangisten selbst
die Rolle der âhombres de arma y letrasâ spielten.

ANTONIO MORANT I ARIÃO (Potsdam / Valencia)
referierte Ã¼ber die Kontakte zwischen dem BDM und
der SecciÃ³n Feminina, der weiblichen Sektion der Fa-
lange. Sein Interesse galt dabei insbesondere den Unter-
schieden in der inhaltlichen Ausgestaltung von insge-
samt vierundzwanzig Studienfahrten, die in der Zeit von
1937 bis 1943 stattfanden. WÃ¤hrend sich die spanischen
Delegierten in erster Linie dafÃ¼r interessierten, Aspek-

te des in ihren Augen leistungsfÃ¤higen und gut organi-
sierten Deutschlands zu besuchen und sie daher vor al-
lem Einrichtungen der ReichsjugendfÃ¼hrung (HJ und
BDM), der ReichsfrauenfÃ¼hrung und anderer Parteior-
ganisationen besichtigten, interessierten sich umgekehrt
die deutschen Frauenweniger fÃ¼r die noch nicht ausge-
bildete Organisation der SF, als vielmehr fÃ¼r Land und
Leute einer verbÃ¼ndeten Nation und inhaltlich fÃ¼r
die Arbeit einer faschistischen Organisation in Kriegs-
zeiten. Als derzeitigen Zwischenstand seiner Untersu-
chung konnte Morant i AriÃ±o daher festhalten, dass die
auf beiden Seiten vorhandenen traditionellen Stereoty-
pen des anderen Landes und der Menschen durch die ge-
genseitigen Besuche vor allem bestÃ¤tigt oder diese al-
lenfalls durch neue EindrÃ¼cke ergÃ¤nzt wurden.

LISA CHARLOTTE DITTRICH (MÃ¼nchen), setz-
te sich in ihrem Vortrag mit dem Antiklerikalismus
als europÃ¤ischem PhÃ¤nomen auseinander. Sie frag-
te nach der europÃ¤ischen Dimension der religiÃ¶s-
sÃ¤kularen Konflikte, die in der zweiten HÃ¤lfte des
19. und im beginnenden 20. Jahrhundert in Frankreich,
Deutschland und Spanien ausgetragen wurden. In ihrem
Dissertationsprojekt versucht Dittrich, das PhÃ¤nomen
Antiklerikalismus zu konzeptualisieren, indem sie den
verschiedenen antiklerikalen Mobilisierungen mit Hil-
fe eines diskursanalytischen und akteurszentrierten An-
satzes nachgeht und dabei nach den Verbindungen
und Grenzen der unterschiedlichen antiklerikalen Mo-
bilisierungen sucht. Anhand von drei Ereignissen, der
Mortara-AffÃ¤re (1858), dem Ersten Vatikanischen Kon-
zil (1869/70) und dem Skandal um die Hinrichtung Fran-
cisco Ferrers (1909), fragt sie danach, ob diese FÃ¤lle
bereits Resonanz in einer europÃ¤ischen antiklerikalen
TeilÃ¶ffentlichkeit hatten und inwiefern in diesen Zu-
sammenhÃ¤ngen bereits ein Konzept von Europa nach-
zuweisen ist. Dittrich stellte fest, dass der europÃ¤ische
Kommunikationsraum zur Zeit der Ermordung Francis-
co Ferrers (1909) in der Tat sehr viel stÃ¤rker vernetzt
war als in vorangegangener Zeit. Der Protest gegen Fer-
rers Tod nahm eine europÃ¤ische Dimension an, so dass
Dittrich in diesem Zusammenhang ein kollektives Vers-
tÃ¤ndnis von Europa konstatierte.

Auf die Ebene der rÃ¤umlichen ReprÃ¤sentation Spa-
niens fÃ¼hrte JÃRG MOSE (MÃ¼nster). Er stellte sei-
nen AusfÃ¼hrungen die Feststellung voran, dass Raum-
bezug immer eine der Dimensionen von IdentitÃ¤t bil-
det, dabei aber der rÃ¤umliche Bezug auf die Nati-
on zunehmend von einem mehrere Ebenen umfassen-
den Raumbezug abgelÃ¶st wird. Theoretische Grund-
lage fÃ¼r seine Untersuchung von Landkarten, die in
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spanischen SchulbÃ¼chern verwendet wurden, bildet
die kritische Geopolitik, die im Unterschied zur klassi-
schen Geopolitik keine realistischen Weltbilder produ-
ziert, sondern die ReprÃ¤sentationen von Raum, des-
sen Aufladung mit Bedeutung und die Auswirkungen
daraus entstehender Raumvorstellungen auf menschli-
che AktivitÃ¤t in politischen ZusammenhÃ¤ngen un-
tersucht. Ganz in diesem Sinn zeigte Mose auf, wie bei
der kartographischen Darstellung Europas, Spaniens und
Kataloniens jeweils spezifische Bezugssysteme evoziert
und rÃ¤umliche Gliederungen vorgenommen wurden,
die einer jeweiligen Aussageabsicht entsprechen. Auf ei-
ne Kartengattung, die besonders subtil bestimmte Aussa-
geabsichten transportiert, wies Mose abschlieÃend hin:
so zeigte er, wie die alltÃ¤glich genutzten und betrach-
teten Karten, wie beispielsweise Wetterkarten, die dem
Paradigma einer wissenschaftlich-objektiven, vermeint-
lich neutralen, Kartographie folgen, implizit Vorstellun-
gen Ã¼ber die kulturell-politische Ordnung transportie-
ren und somit gerade durch die Banalisierung dieser In-
halte zu ihrer Internalisierung beitragen.

Im Mittelpunkt des Vortrages von PATRICIA HER-
TEL (Fribourg) stand die Frage, welches Bild von der
arabisch-islamischen Welt in den iberischen Nationalis-
men des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts gebil-
det undwirkungsmÃ¤chtig wurde. Gegenstand ihrer Un-

tersuchungen waren nationale Mythen, die mit der is-
lamischen Welt in Verbindung stehen. In ihrer Studie,
die von kulturgeschichtlichen AnsÃ¤tzen der Nationa-
lismusforschung ausgeht, fragte Hertel nach der konkre-
ten Darstellung und Konnotationen des âarabischen Ge-
genÃ¼bersâ und der Gewichtung von Religion, Ethnie,
Geographie, und Kultur in diesen Bildern. Ihr besonde-
res Interesse lag dabei auf sich Ã¼berschneidenden und
miteinander konkurrierenden Diskursen. Neben der Fra-
ge nach den Akteuren, den Adressaten dieserMythen, ih-
ren Multiplikatoren und deren Absichten, richtete Hertel
ihren Blick auch auf die Frage, wie die Mythen und das
in ihnen beschriebene Bild des islamischenGegenÃ¼bers
in den zeitgenÃ¶ssischen Konflikten mit der arabischen
Welt aktualisiert werden und welche Rolle sich daraus
fÃ¼r die Bedeutung und Funktion des Islams in den ibe-
rischen Nationalismen ergibt.

Besteht das langfristige Ziel des Workshops darin,
die in der deutschsprachigen Historikerzunft eher ver-
sprengte Spanienforschung zu einer deutlich konturier-
ten, stÃ¤rker wahrnehmbaren eigenen Forschungsrich-
tung werden zu lassen, so vermittelte die diesjÃ¤hrige
Tagung in Kochel den Eindruck, diesem Ziel bereits deut-
lich nÃ¤her zu sein, als dies bei anderen Gelegenhei-
ten, z.B. dem Deutschen Historikertag, der Fall zu sein
scheint.
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