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Die 15 Beitrage des vorliegenden Bandes sind siimtlich iiberarbeitete, z. T. auch 
erweiterte Vortrage, die auf einer Tagung des Arbeitskreises fur moderne Sozial
geschichte vom 9.-12. April 1975 im Hause der Werner-Reimers-Stiftung in Bad 
Homburg gehalten worden sind. Von den in englischer Sprache vorgelegten Referaten 
wurden zwei (P. Laslett und D. Sabean) aufWunsch der Verfasser ins Deutsche iiber
setzt, wahrend die iibrigen im englischen Original veroffentlicht werden. 
Der Band enthiilt neueste Forschungsergebnisse sowie Ansatze zur Theorie und zu 
Methoden der Familien- und Bevolkerungsstrukturgeschichte. Es ist an der Zeit, 
hierzulande ein Buch zu dieser Thematik vorzulegen und damit einem doppelten 
Zweck zu dienen: Erstens auf ein neuerdings lebhaft entwickeltes und trotzdem, 
zumal in Deutschland, bei Historikern und Soziologen noch weithin unbeachtetes 
Forschungsfeld aufmerksam zu machen und zweitens Anst6Be zur Fortfiihrung, 
Kritik und Erweiterungoder gar erstzum Beginn von Arbeiten zur Sozialgeschichteder 
Familie zu geben. 
In den Jahren 1973 und 197 4 veranstalteteder Arbeitskreis fur moderne Sozialgeschichte 
drei vorbereitende Tagungen, um Grundlagen zu kliiren, den Forschungsstand zur 
Aussprache zu stellen, bestehende Beziehungen zu nutzen und neue herzustellen. 
Sodano wurden in gr6Berem Kreise die hier vorgelegten Arbeiten in Bad Homburg 
zur Aussprache gestellt. Sie vermitteln die gegenwartig vorwiegenden Fragestellungen 
und Ergebnisse der Forschung, die auf der besonders durch Pierre Gaubert und Louis 
Henry in Frankreich sowie durch Peter Laslettin England in Gang gebrachten Methode 
der Familien-(Haushalts-)Rekonstruktion beruhen und in Verbindung mit bevolke
rungsgeschichtlichen Theoremen (vgl. hierzuE. A. Wrigley, Population and History, 
London 1969) zu vergleichenden und typologisierenden Forschungen gefiihrt 
haben. Vgl. dazu besonders den Beitrag von Peter Laslett, <lessen mit vorsichtiger 
Zuriickhaltung entwickelte ,,strong theory" in den umfassenden Arbeiten der 
,,Cambridge Group for the History of Population and Social Structure" ihre Grundlage 
hat, oder auch die vergleichenden Betrachtungen Michael Afitterauers auf Grund eines 
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burtenabstandeoder aber <lurch eineHerabsetzungdesAlters der Mutter bei der letzten 
Geburt zu steuern. Von beiden Moglichkeiten wurde je nachdem mehr oder weniger 
ausgedehnt Gebrauch gemacht. Bei alien drei Faktoren: hohes Heiratsalter, relativ 
haufige lange und sehr lange intergenetische Intervalle sowie Senkung des Alters der 
Mutter bei der letzten Geburt handelt es sich um Elemente von /anger Dauer und umEle
mente von plastischer Konstanz. Variationen sind haufig, Trends selten. Mentalitats
geschichtliche Briiche gibt es nicht. 
In franzosischen historisch-demographischen Kreisen wi.irde die vorliegende Studie 
wahrscheinlich zu den Untersuchungen der zweiten Generation gerechnet, cl. h. zu 
jenen Parochialmonographien, die gegeni.iber der ersten eine wesentliche zeitliche 
oder raumliche Erweiterung erf ahren hatten, also entweder die Grenzen einer einzigen 
Kirchengemeinde oder aber die Zeitgrenzen um 1800 iiberschritten. Unsere Studie 
umfaBt ein gutes Jahrhundert zuvor und ein gauzes Jahrhundert danach. Die Zeit
spanne von 210 Jahren oder rund acht Generationen reichtaus, um Elementevon langer 
Dauer oder allfallige Langzeittrends sichtbar zu machen. Aber damit begniigen sich die 
franzosischen Forscher seitJahren nicht mehr. Sie bemiihen sich um einelnterpretation 
von Bevolkerungsstrukturen, Konjunkturen, Elementen vonlanger DauerinRichtung 
auf eine Histoire totale 41• Mehr und mehr geraten dabei bisherige Schattenzonen ins 
Zentrum der Forschung, so z. B. "Historische DemographieundMentalitatsgeschichte" 
oder ,,Historische Demographieund Medizingeschichte"42

• Doch auch im vorliegenden 
Fall ist die bewuBt gewahlte Beschrankung auf die reine historische Demographie nur 
scheinbar. Zurn einen ist dieser Bericht im Zusammenhang mit den andern Beitragen 
dieser Tagung ,,Die Familie im Dbergang von der entfalteten Agrargesells.chaft zum In
dustriesystem" zu sehen, wo zahlreiche weitere As pekte erlautert werden ; zum andern 
handelt es sich bei der historischen Demographie auch im Rahmen des Giessener For
schungsprojektes our um einen von vielen Teilbereichen43• Historische Demographie 
also nicht als Selbstzweck, sondern als Anregung und als moglicher Einstieg in zahlrei
che noch wenig erhellte Probleme der Geschichte des Menschen. Insofern wiirden wir 
uns der stolzen Formulierung von Pierre Chaunu anschlieBen: ,,La demographie histo· 
rique a, du moins, le merite de nous confronter avec l'essentiel de l'histoire"44• 

41 Vgl. etwa J.·C. Perrot, Genese d'une ville moderne: Caen au xvme siecle. 2 Bde., Paris 1975. 
42 Vgl. J. Dupdquier, Introduction, 1974, a. a. 0., S. 92 f£ 
43 Vgl. A. E. Imhof, Die historisch-demographische Entwicklung einer biiuerlichen Gesellschaft 
irn vorindustriellen Deutschland: Der Raum Giessen als Fallstudie. - Ein vorliiufiger Bericht. 
In: Deutsche Gesellschaft fur Bevolkerungswissenschaft, Mitteilungen 47, Heft 1, 1974, S. 5-9. -
Inzwischen wurden die Gies sen er U ntersuchungen abgeschlossen und die Forschungsergebnisse 
z. T. publiziert. Vgl. Historische Demographie als Sozialgeschichte. Giessen und Umgebung vom 
17. zum 19. Jahrhundert. Hg. v. Arthur E. Imho£ ( = Quell en und Forschungen zur hessischen 
Geschichte, Bd. 311,2). Darmstadt und Marburg 1975. 
44 P. Chaunu, Les elements, 1975, a. a. 0., S. 22. 
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David Sabean (Pittsburgh) 

Verwandtschaft und Familie in einem 
wiirttembergischen J?orf 1500 bis 1870 : 
einige methodische Uberlegungen 

Diese U ntersuchung hat im Verlaufe mehrerer Jahre Gestalt angenommen. Sie begann 
nicht als Dorfuntersuchung, und in den friihen Stadien war auch nicht abzusehen, 
daB es niitzlich sein wiirde, sich auf ein einzelnes Dorf zu konzentrieren. Erst ganz 
allmahlich wurde ich durch die Logik der Sache dazu gefi.ihrt, mich mit einer intensiven 
Untersuchung des wiirttembergischen Dorf es Neckarhausen zu befassen. Ich mochte 
zunachst die Stadien, die diese Studie durchlaufen hat, und die Ziele, die sie letztlich 
verfolgt, beschreiben, bevor ich Fragen der Familie und der Beschaffenheit von Ver
wandtschaftsbeziehungen im einzelnen behandle. 
Die Anfange der Untersuchung gehen auf meine Dissertation iiber den Bauernkrieg 
von 1525 in Oberschwaben zuriick: ,,Landbesitz und Gesellschaft am Vorabend des 
Bauernkrieges"1• In dieser Arbeit hatte ich versucht, die Struktur der Gesellschaft 
einer Region am Vorabend eines umstiirzenden Ereignisses zu analysieren, indem ich 
deren verschiedene Elemente zu einem Ganzen verband. Von besonderem Interesse 
waren die Wechselbeziehungen zwischen Bevolkerung, Familie und Landbesitz. 
Wegen der Diirftigkeit des Quellenmaterials war es zwar unmoglich, alle Fra
gen, die sich stellten, weiter zu verfolgen, die moglichen SchluBfolgerungen 
lieBen aber erkennen, daB weitere Untersuchungen in dieser Richtung niitzlich 
sein wiirden. 
So begann die Suche nach einer Region fiir eine neue Arbeit. Die Wahl eines spateren 
Zeitraums lieB erwarten, daB mehr Quellen verfiigbar seien und deswegen prii;zisere 
und durchdringendere Fragen gestellt werden konnten. Ein mittelgroBes Territorium 
war notig. Es durfte for die Bearbeitung durch einen Mann nicht zu groB, muBte zu
gleich aber grofi genug sein, um signifikante Unterschiede in der Bodenbeschaffen· 
heit, den Siedlungsformen, Erbregeln und in der Art der bauerlichen Bewirtschaftung 
aufzuweisen. Die Beschrankung auf ein einzelnes Territorium versprach, daB sich das 
Quellenmaterial for die ganze Region wegen der einheitlichen Verwaltung ahneln 
wiirde. 

1 David Sabean, Landbesitz und Gesellschaft am Vorabend des Bauernkriegs. Stuttgart 1972. 
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In diesem Stadium wurde der weitere Gang der Arbeit von zwei sehr wichtigen Ein
fliissen bestimmt, die bis zu einem bestimmten Grade in verschiedene Richtungen 
wiesen. Der erste ging von den Arbeiten aus, die in letzter Zeit aus der Annales-Schule 
hervorgegangen waren. Es handelte sich dabei um eine Reihe integrierter Regional
studien, insbesondere iiber Beauvais und Umgebung von Goubert und iiber die 
Languedoc von Le Roy Ladurie2

• In beiden Untersuchungen lag das Schwergewicht 
auf den strukturellen Wechselbeziehungen zwischen der Bevolkerung und verschie
denen anderen Elementen - Familie, Landbesitz und wirtschaftlicher Entwicklung. 
Die Bevolkerung wurde dabei wie bei Malthus als abhangige Variable behandelt. 
Offensichtlich stimmt dieser Ansatz mit dem mancher deutschen Arbeiten iiberein 
insbesondere mit denen von Wilhelm Abel und seinen Schiilern3• ' 

Der andere Einflufi, der ebenfalls von Frankreich her kommt, mit der Annales-Schule 
aber nicht so eng verbunden ist, vielmehr in einem gewissen Spannungsverhaltnis 
zu ihr steht, ging von dem historisch-demographischen Ansatz im Werk von Louis 
Henry aus4. Die Arbeiten Henrys konzentrieren sich auf die Dorfebene. Freilich hat 
vor allem auch Goubert Dorfuntersuchungen in seine Regionalstudie verflochten. 
Leider beschrankt sich Henry zu ausschliefilich auf die demographische Analyse und 
bezieht keine sozio-okonomisch bedeutsamen Faktoren ein. Andererseits erklart diese 
Ausschliefilichkeit wohl die Kraft seiner Methode und den ungeheuren Einflufi, den 
er ausiibt. 

Die Bekanntschaft mit diesen franzosischen Arbeiten hat zu zwei grundsatzlichen 
methodischen Uberlegungen gefiihrt. Erstens konzentrierte sich mein Interesse jetzt 
eindeutig auf die Analyse von Gesellschaftsstrukturen und des komplexen Wechsel
spiels zwischen okologischen Zwangen, Grofie der Bevolkerung, Grad der Markt
durchdringung, Ausiibung staatlicher Macht und landlichen sozialen Beziehungen. 
Viele dieser Elemente sind sch on friiher behandelt worden. Das landliche Sozialgefiige 
ist bisher aber kaum systematisch untersucht worden. Bis jetzt hat sich die Forschung 
i.iber Bauern auf allgemeine Faktoren des wirtschaftlichen Wandels und materiellen 
Lebens, wie Einkommen, Lohne und Agrarproduktion konzentriert oder - gewohn
lich aus rechtsgeschichtlicher Sicht - auf institutionelle Veranderungen oder schliefi
lich auf die bauerliche Ideologie. In diesem Zusammenhang ist unmittelbar an die 
Namen Abel, Li.itge und Franz zu denken. Fragen der Familien- und Bevolkerungs
struktur, Fragen nach verwandtschaftlichen Beziehungen, nach den Methoden sozialer 

2 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Les Paysans de languedoc. Paris 1966; Pierre Goubert, Beauvais et !es 

Beauvaisisde 1600al730. Paris 1960. 
3 

Wilhelm Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Hamburg 1966; ders., Geschichte der deut
schen Landwirtschaft, 2. Aufl. Stuttgart 1967. 
4 
E. Gautierund Louis Henry, la population de Crulai, paroisse normande. Paris 1958. 

232 

Verwartdtschaft und Familie in einem wiirtternbergischenborf 

Kontrolle, sind aber bisher nicht ahnlich intensiv untersucht worden. Das gilt auch fur 
die Probleme der sozialen Schichtung, der Tauschformen und fiir kulturelle Erschei
nungen. Dazu ist ein analytisches Konzept notwendig, das diese Elemente strukturell 
miteinander verbindet, systematisch untersucht, indem es regionale und zeitliche 
Vergleiche anstellt, die unterschiedliche Auspragung der verschiedenen Elemente 
feststellt und die Krafte beschreibt, die verschiedene Formen sozialer Beziehun
gen oder Institutionen ins Leben rufen, auf ihren Hohepunkt fiihren und aufier 
Kraft setzen. 
An dieser Stelle diirfte es niitzlich sein, etwas vom Thema abzuschweifen, um an einer 
Einrichtung beispielhaft zu erlautern, was zu tun ist. Kiirzlich sind zwei historische 
Untersuchungen iiber Charivari erschienen, die von Natalie Z. Davis i.iber Siidfrank
reich im 16. Jahrhundert und die von E. P. Thompson iiber England im 18. J ahrhundert 
mit Bemerkungen iiber dieses Problem an anderen Orten 5

• Charivari war eine Erschei
nung, die unter verschiedenen Namen bekannt ist - Rough music, ins Haberfeld trei
ben - und charakteristisch fiir einige Teile Englands, Frankreichs, Bayerns und des 
Rheinlands war. Ihre genaue geographische Ausbreitung ist unbestimmt. Es gab natiir
lich von Gebiet zu Gebiet Besonderheiten, im Prinzip aber handelte es sich iiberall um 
das gleiche. Im Kern war Charivari ein spektakularer Angriff einer Gruppe von Dorf
oder Stadtviertelbewohnern auf eine bestimmte Person. Gew6hnlich hatte die ange
griffene Person - es konnten auch mehrere sein - eine, wenn auch nicht von Staat und 
Kirche gesetzte, moralische Gewohnheitsnorm verletzt; dieAngreifer waren oft junge, 
unverheiratete Manner und/oder Frauen. An manchen Orten mufite der Ubeltater 
riickwarts auf dem Esel reiten, oder er wurde auf andere Art und Weise dem 
offentlichen Spott preisgegeben. Haufig umstellten junge Leute nachts sein Haus, 
sangen und larmten auf Topfen, Pfannen und ahnlichen Instrumenten. Oft ruinier
te, wie die Literatur ausgiebig zeigt, solch offentlicher Spott die Existenz des 
Angegriffenen. 
Wer wurde auf diese Weise angegriffen? Im allgemeinen Leute, die sich gegen etwas, 
das mit Ehe oder Sexualitat zusammenhing, vergangen batten. Bin beliebtes Opfer war 
der Mann, der sich von seiner Frau schlagen oder schelten liefi. Es wurde also dem der 
offentliche Prozefi gemacht, der die Autoritatsverhaltnisse in der Familie umkehrte. 
Aufierdem wurden Manner aus einem anderen Dorf angegriffen, die Frauen des Orts 
den Hof machten: dann auch Frauen, die viel altere oder reichere Manner heirateten 
oder ein anri.ichiges Leben fiihrten. Schliefilich waren auch Witwen, die wieder heira
teten, ein beliebtes Ziel. 

5 Natalie Z. Davis, The reason of Misrule: Youth Groups and Charivaris in Sixteenth Century 
France, in: Past and Present, 1971, p. 41-75; E. P. Thompson, Rough Music:le Charivari anglais, 
in: Annales ESC, 27, 1972, S. 285-312. 
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Diese Illustration ist bier angebracht, weil sich das Charivari meistens gegen irgend 
etwas richtete, das mit Heirat und Ehe zu tun hatte, und weil die Richter junge Leuteim 
Heiratsalter waren. Beimgegenwartigen Stand der historischen Forschung istes schwie
rig, viel iiber diesen Aspekt zu sagen. An neueren Untersuchungeniiber das Thema 
wird noch gearbeitet, und der gr6Bte Teil der alteren Literatur dariiber hat sich mit allen 
moglichen Fragen befaBt, nur nicht mit der nach der Sozialstruktur. Intensive Fall
studien konnten sehr viel mehr Einzelheiten iiber die Opfer liefern; iiber Witwen z. B., 
weil allgemein bekannt ist, daB sich Witwen iiblicherweise wieder verheirateten. U nter 
welchen Umstanden wurde das geriigt? Mit einem anderen Ansatz konnte man die 
Verbreitung des Charivari untersuchen, sie zu anderen Faktoren in Beziehung setzen 
und dabei Zeitpunkte, an denen sich Wertvorstellungen anderten, oder bestimmte 
Krafte, die Konflikte und Spannungen erzeugten, herausfinden. Eine entspre
chende Untersuchung miifite die Erb-, Ehe- und Besitzverhaltnisse, die Bezie
hungen zwischen verschiedenen Familienmitgliedern und die Rollen verschiedener 
Altersschichten der Bevolkerung analysieren. All das wiederum miifite mit der 
Eigentums- und Vermogensverteilung in Verbindung gebracht werden. Schliefilich 
miifiten die verschiedenen Stufen sozialer Kontrolle, die es in der Gesellschaft 
gab, untersucht werden. 
Der zweite methodische EinfluB, der von der Annales-Schule ausging, betrifft die 
dauernde Abwechslung von Fallstudien und soziologischen Verallgemeinerungen. 
Dieser Ansatz wird in Gouberts Arbeiten vorgefiihrt. Er ist z. T. auch die Grundlage 
von Marc Blochs Uberlegungen zur vergleichenden Methode 6• Auf ihn k6nnen be
sonders gut Methoden und Ergebnisse anderer Disziplinen, vor allem der Demo
graphie und der Sozial-Anthropologie angewandt werden. Diese beiden Forschungs
bereiche zeigen sehr gut, daB es niitzlich ist, sich auf kleine Untersuchungseinheiten 
zu konzentrieren, dabei freilich im Auge zu behalten, daB die kleineren Einheiten 
Teile gr66erer sozialer und politischer Gruppierungen sind7• 

Ich entschiedmich dafiir, Wiirttembergzu untersuchen, weil das Land die angemessene 
Grofie und eine geordnete Verwaltung gehabt hat, und weil es die erwiinschte Vielfalt 
aufwies. Es kam darauf an, eine reprasentative Datenauswahl zu treffen und sie mit 
mehreren Fallstudien zu kombinieren. Deshalb wahlte ich 60 Kirchspiele mit gut er
haltenen Kirchenbiichern aus, die in sechs Teilen des Landes mit jeweils unterschied
licher Erbregelung,. Bodenbeschaffenheit, Nahe zu Stuttgart, Siedlungsform und 
bauerlicher Wirtschaftsweise lagen. Dann wahlte ich vier Orte fur Fallstudien aus : 
eine Marktstadt, ein Dorf mit Realteilung und Weizenanbau, ein Dorf mit Realteilung 

6 R. Sewell, Marc Bloch and the Logic of Comparative History, in: History and Theory, VI, 1967, 
s. 208-218. 

7 John W. Cole und Eric R. Wolf, The Hidden Frontier. New York 1974. 
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und Weinbau und ein Dorf mit Anerbenrecht und Viehzucht. kh beabsichtigte, das 
gesamte allgemeine statistische Material aus den 60 Kirchspielen zu bearbeiten und die 
vier Orte eingehender zu untersuchen. Unter bevolkerungsgeschichtlichen Gesichts
punkten z. B. sollten die 60 Kirchspiele mit den Methoden der aggregierten Analyse, 
die vier Ortschaften dagegen auch mit Hilfe von Familien-Rekonstitutionen unter
sucht werden. Auch durch die Analyse zusammengefaBter Oaten, ist einiges zu er
reichen. Es kann z. B. eine Zeitreihe iiber das AusmaB der Fertilitat gewonnen werden, 
indem man in verschiedenen Gebieten und zu verschiedenen Zeiten das Verhaltnis 
zwischen Geburten und Heiraten feststellt und vergleicht. Auch die Sauglingssterb
lichkeit kann mit aggregierten Daten untersucht werden. 
Nachdem ich im Hauptstaatsarchiv Stuttgart mit Steuerkarten und Konsistorial
berichten gearbeitet hatte, begann ich, mir einen Uberblick iiber die Quellenlage in 
verschiedenen Dorfern zu verschaffen. Das Ergebnis war, daB ich den Schwerpunkt 
auf die Strukturanalyse eines einzelnen Dorfes von 1500 bis 1870 verschob, denn die 
Quellen sind aufierordentlich ergiebig und zum groBen Teil noch unbenutzt. Ich 
wahlte Neckarhausen als Beispiel for ein Dorf mit Realteilung, in dem Weizen ange
baut wurde, weil viele seiner Quellengruppen liickenlos und vergleichsweise alt sind. 
Neckarhausen ist nicht notwendigerweise das beste Beispiel oder besonders reprasen
tativ, aber wahrscheinlich ist es iiberhaupt unmoglich, ein ,,reprasentatives" Dorf aus
zuwahlen. Zurn Teil ist die Beschrankung auf ein einzelnes Dorf auch darin begriindet, 
daB Stichprobentechniken entwickelt werden sollen, die eine breitere regionale Ana

lyse gestatten. 
Die zugrundeliegende Methode baut auf der Familienrekonstitution auf, bei der jede 
Eintragung in einem Pfarregister, z. B. im Taufregister, auf ein besonderes Formular 
iibertragen wird. Nachdem alle Register so bearbeitet worden sind, werden die Formu
lare so zusammengestellt, daB sich Familiengruppen ergeben, die als Grundlage fiir 
eine detaillierte demographische Analyse dienen. Fiir die Untersuchung von Neckar
hausen nehme ich alle Datenreihen, iibertrage jede Einzelinformation auf ein Formular 
und stelle dann Gesamtinformationen fur jede Person im Dorf zusammen. Das Pro
blem besteht darin, Daten aus folgenden Quellenarten zusammenzufiigen: Taufregister 
(ab 1558), Heiratsregister (ab 1562), Sterberegister (ab 1577), Konfirmandenregister 
(ab 1723), Kommunikantenverzeichnisse (ab 1830), Familienregister (ab 1808), Ka
taster (ab 1492), Steuereinschatzungen (1604 und 1726), Gerichts-und Gemeinderats
protokolle (ab 1746), Kirchenkonventsprotokolle (ab 1723), Kaufbiicher (ab 1653), 
Bucher iiber Weiterverpachtungen (ab 1717) und schlieBlich Inventare, die beim Tod 
oder bei der Heirat aufgestellt wurden (ab 1628). Aufgrund dieser Quellen kann ich 
mich mit vielen Aspekten der sozialen Beziehungen einer Person im Verlaufe ihres 
Lebens beschaftigen. Sie liefern Oaten iiber die Beziehungen zwi~c:hen Schuldnern 
und Glaubigern, iiber Pachtungen und Pachtbesitz, Arbeit und Arbeitsangebot, iiber 
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Patenschaften und Heiratsverbindungen, iiber Erbregeln und ihre Folgen fiir die Be· 
volkerungsentwicklung. Die Daten lassen erkennen, worauf Beziehungen und Ver· 
bindungen beruhen: Verwandtschaft, Beruf, Patronage, Nachbarschaft, Marktgebiet. 
Die Quellen erlauben eine detaillierte demographische Analyse und die Untersuchung 
von sozialer Schichtung sowie sozialer und geographischer Mobilitiit. 
Nach mehrerenJahren befindet sich die Untersuchung noch immer im Stadium der 
Vorarbeiten. Bisher sind alle Tauf en, Heiraten, Beerdigungen und alle Daten aus den 
Familienregistern iibertragen word en. Das meiste davon ist gelocht, ilberpriift und auf 
Magnetband gespeichert worden. Wir sind jetzt dabei, die Strukturen der Datenreihen 
auszuarbeiten und das Material zu reinigen, um so die Verknil pfung der Daten <lurch den 
Computer vorzubereiten. Die Quellen, die als nii.chste in das System einbezogen wer· 
den sollen, sind Inventare beim Tode, Heiratskontrakte, Kirchenkonventsprotokolle 
und Gerich ts· und Gemeinderatsprotokolle. . 
Ich babe derzeit fiinfTeile fiir die Studie ins Auge gefaflt. Es ist niitzlich, kurz auf ihren 
Inhalt einzugehen, um zu verdeutlichen, wie die Analyse der Familie in eine umfassen· 
dere Strukturanalyse der Gesellschaft eingeordnet ist: 

J, Die Dorfwirtschaft 

Dieser Teil wird eine Analyse der Landverteilung zwischen 1490 und 1870, der Gr6Be 
der Hofe und der Formen des Weiterverpachtens, des Landkaufs und Landverkaufs 
beinhalten. Wichtigwerden bier die Auswirkungen der Familiengr6Be und der Zyklus 
sein, den jede Familie in der Art der Bewirtschaftung, dem Einsatz von Arbeit und dem 
Wunsch, mehr oder weniger Land zu bestellen, durchlii.uft. Oberdies sollen die Reak
tionen des Dorf es auf verschiedene Bev6lkerungsniveaus, die Ausdehnung des Mark· 
tes und die schwankenden Pacht-und Steuersatze untersuchtwerden; auBerdem bauer
liche Investitionen, Veriinderungen in der Art der Beschiiftigung von Arbeitskriiften, 
das Verhiiltnis zwischen Dorf und Umwelt, Veriinderungen im Angebot und bei der 
Nachfrage von Giltern, das jeweils erreichte Niveau der Geldwirtschaft, die Auswir· 
kungenkulturellen Wandels auf die Wirtschaft. 

2. Bevolkerung 

Darilber will ich weniger sagen, weil die Modelle besser bekannt sind. Die Studie wird 
eine Analyse der Sterblichkeit enthalten und dabei Siiuglingssterblichkeit, Krankhei
ten, Fruchtbarkeit und Heiratsverhalten besonders berilcksichtigen und zu den sozio· 
oko nomischen Faktoren in Beziehung setzen. Da wir daraufhinarbeiten, filr jede Person 
Datenreihen herzustellen, wird es vide Moglichkeiten geben, das Verhaltnis zwischen 
generativem Verhalten und anderenFaktorenzu beo~achten. 
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3. Politik 

Dieser Teil wird sich mit dem EntscheidungsprozeB im Dorf, mit den AuBerungen des 
politischen Lebens im Dorf innerhalb der gr6Beren Gesellschaft und mit dem Eindrin
gen von AuBenseitern beschaftigen. AuBerdem soll er von den formellen und in· 
formellen tiiglichen Beziehungen zwischen den Dorfbewohnern handeln. 

4. Soziale Kontrolle 

Die Protokolle des Kirchenkonvents, des Dorfgerichts und des Gemeinderats liefern 
fur dieses Thema f aszinierendes Material. Diese Einrichtungen er6rterten eine Fillle 
von Angelegenheiten, von ilbler Nachrede ilber Trunkenheit bis zum Schulbesuch. Es 
gibt ausreichend Material, um zu untersuchen, wie und zu welchem Zweck die Familie 
den Einzelnen sozialisierte, wie sie individuelles Verhalten kontrollierte, was als Ver
gehen angesehen und wie es unter Kontrolle gehalten wurde, welche Formen von 
Magie Bedeutung batten, wie sich die Einstellung zu offentlichem Auftreten, Klatsch 
und Beleidigung ii.nderte. Wie versuchten verschiedene Altersgruppen und Geschlech· 
ter <las Verhalten anderer Leute aufinformellem Wege zu kontrollieren? 

5. Familie und Verwandtschaft 

Es ist schon genug gesagt word en, um klarzumachen. dafl die Familienuntersuchung in 
eine Strukturgeschichtedes Dorf es eingefilgt sein muB. Vielleichtwird dieser Gesichts· 
punkt noch deutlicher, wenn wir die langfristigen Bev6Ikerungsveriinderungen im 
Dorf kurz erlii.utern und dabei einige andereElemente einbeziehen, die andeuten, dafl 
es eine Abfolge verschiedener Beziehungen zwischen dem Bevolkerungsniveau und 
dem Trend der Bevolkerungsentwicklung einerseits und weiteren Faktoren anderer
seits gegeben hat. 
Wie die meisten wilrttembergischen Dorf er erlebte Neckarhausen wahrscheinlich im 
16. J ahrhundert eine starke Vermehrung der Bevolkerung. Leider gibt es filr die friihen 
Jahre keine Daten wie filr andere Dorfer. Um die Mitte des Jahrhunderts betrug die 
Bevolkerungszahl des Dorfes etwa 350. Das Kirchspiel Neckarhausen umfaflte die 
Dorf er Neckarhausen und Raidwangen. 
Mit der Vermehrung der Bevolkerung ging gr6Bere soziale Differenzierung einher. 
Einige Bauern konnten ihren bedeutenden Landbesitz behaupten, wiihrend die Zahl 
derer, die weniger oder gar kein Land besaflen, anstieg. In den 60er J ahren des 16. Jahr
hunderts scheint die Dorfbevolkerung offenbar an die Grenzen ihrer Lebensgrund· 
lagen gelangt zu sein. Bis 1740 haben niemals mehr Menschen im Kirchspiel gelebt 
als damals. Zwischen 1560 und 1630 blieb die Bevolkerungszahl langfristig relativ 
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gleich hoch. Der Grund war eine Folge furchtbarer Seuchen - in den 1560er Jahren, 
1587, 1609 und in drei der fro.hen 1630er Jahre. 1587 starben 187 von insgesamt etwa 
450 bis 500 Bewohnern des Kirchspiels, 1609 waren es 110. Die Seuchen dauerten nur 
kurze Zeit, aber sie waren von schrecklicher Gewalt. Sie begannen Ende Juli und waren 
vor dem September vorbei. Nach jeder Seuche nahm die Zahl der Heiraten und Ge
burten sprunghaft zu. Nach dem Profil der Mortalitatsperioden zu urteilen, scheinen 
sie mit Hungersnoten verbunden gewesen zu sein. Insgesamt entsteht der Eindruck 
eines Bevolkerungsanstiegs im 16.Jahrhundert, der viel friiher als in Frankreich an 
sein Ende kam. Die Bevolkerungszahl fiel dann in denselbenJahren steil wieder ab, 
in denen sich der Trend auch in den nordlichen Provinzen Frankreichs umkehrte. Die 
soziale Differenzierung nahm wahrend des ganzen 16. J ahrhunderts zu, ohne ;wischen 
1560 und 1630 strukturelle Veranderungen zu bewirken. 
In den friihen 1630er Jahren, in denen der 30jahrige Krieg das Gebiet erschiitterte, 
gab es mehrfach Seuchen. Einquartierte Soldaten und Eintreiben von Abgaben schma
lerten die Existenzmoglichkeiten der Bauern. Um 1650 lebten im Dorf Neckarhausen 
noch etwa 100 Menschen. Wegen des Krieges waren die Felder unbestellt geblieben. 
Vieh war eingegangen. Es fehlte an Diinger. Viele Gebaude waren zerst6rt. Die Schul
den waren oft groiler als das Vermogen. Die Steuern waren hoch und alte Steuer
schulden oft noch zu begleichen. Viel bewegliche Habe war verloren und Saatgut 
war knapp. U nter diesen U mstanden schlugen viele leute ererbtes landaus. Niemand 
konnte jetzt einen groilen Hof bewirtschaften. Die landlosen wurden deshalb ermun
tert, soviel zu bebauen, wie sie konnten. Das Ergebnis war, dail in einer Zeit, in der die 
Anzahl der Menschen im Verhaltnis zum Land geringer wurde, die durchschnittliche 
Groile der Hofe abnahm und der landbesitz gleichmailiger verteilt wurde. 
Als die Bevolkerung im Dorf nach 1650 wieder wuchs, wurde wieder mehr land be
stellt und die Realteilung eingefiihrt. Zu Beginn des 18.Jahrhunderts hatte sich die 
wiirttembergische Form extremer landaufsplitterung vollig durchgesetzt. Es dauerte 
allerdings bis 1740, ehe die Bevolkerungszahl von 3 50 wieder erreicht wurde. Z wischen 
1740 und 1760 blieb die Einwohnerzahl auf gleicher Hohe. Das lag offenbar an der 
Fertilitat oder an Abwanderungen. Zwischen 1760 und 1800 wuchs die Bevolkerung 
schnell auf 600 Menschen an und betrug in den 1830er Jahren iiber 1000. 
Das Bild, das hier gezeichnet wurde, indem einige Elemente der Bevolkerungsent
wicklung und der landverteilung in Beziehung zueinander gesetzt wurden, enthalt 
eine Falge von Stadien: bis 1560 wachsende Bevolkerung und soziale Differenzierung; 
1560 bis 1630 wiederholte Hungersn6te und Seuchen vor dem Hintergrund einer ziem
lich dichten Bevolkerung und ungleicher landverteilung; 1650 bis 1700 langsame 
Erholung und landzersplitterung; 1700 bis 1760 Nachlassen des Bevolkerungswachs
tums bis zu einer Periode der Stabilitat; 1760 bis 1800 schnelles Bevolkerungswachs
tum und verstiirkte Zersplitterung des Landes. 
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Verschiedene Elemente der Familienbeziehungen werden sich in diese Stadien ein
fiigen. Die U ntersuchung ist freilich noch nicht weit genug fortgeschritten, um schon 
ins einzelne gehen zu konnen. Auch die Stadien selbst m iissen noch genauer bezeichnet 
werden. Als ein Beispiel kann bier die Wahl der Paten angefiihrt werden, deren Er
forschung ein wichtiger Schritt ist, um Verbindungen zwischen Familien oder Haus
halten herauszufinden. Am Ende des 16. J ahrhunderts - fiir diese Zeit liegen die ersten 
Nachrichten vor - spiegelte die Wahl der Paten die starke Schichtung des sozialen 
Gefiiges wieder. Die Eltern wahlten gewohnlich jemanden aus, der in der sozialen 
Struktur iiber ihnen stand, niemals jemanden, der unter ihnen stand. Besser gestellte 
Dorfbewohner fanden Paten in Niirtingen. So spielte die Herzogin-Witwe eine aktive 
Rolle als Patin im Dorf. Dieses Verhalten galt bis in die 1630er J ahre und war ein Mittel 
zur Integration der Dorfbewohner und zur Herstellung vertikal iiberlappender Ver
bindungen zwischen Dorfbewobnern und Stadtern. Wahrend die Verteilung des 
Landbesitzes die U nterschiede immer groiler machte, institutionalisierte die Paten
schaft eine Form der Integration. Meine Hypothese ist, dail es diese Struktur solange 
gab, wie es groile Vermogensunterschiede gab, dail sie moglicherweise aber nicht fort
bestehen konnte, als die Schichtung zu diff erenziert wurde. 
In dem Hohenloher Dorf Pfedelbach, mit dem ich mich eine 7..eitlangbeschaftigt babe, 
trat bis etwa 1600 dasselbe Muster vertikaler Integration <lurch Patenschaft auf und ver
schwand danach langsam. Der Dorfpfarrer z. B., der haufig Pate von Dorfkindern war, 
wurde Hofprediger und trat nach diesem Wechsel seines Titels und seines Status als 
Pate fiir die Minderbernittelten nicht mehr in Erscheinung. Abbe Berthet beschreibt 
in einer franzosischen U ntersuchung ein Dorf mit den gleichen Merkmalen wie N eckar
hausen und Pfedelbach im 16.Jahrhundert, das die gleichen Veranderungen durch
machte, als sich die Klassenunterschiede im beginnenden 17. J ahrhundert verfestigten8• 
Die Patenschaft forderte aber aucb die Integration von Stadt und Dorf oder von ver
schiedenen Dorfern im Marktbereich einer bestimmten Stadt. Solche Verbindungen 
waren in Neckarhausen zwischen 1650 und 1700, in einer Periode der Erholung, iiblich. 
Ziemlich plotzlich zogen sich die Dorfbewohner dann aber auf sich selbst zuriick und 
wiihlten nur noch Paten aus dem Dorf. 
Im Verlauf des 18.Jahrhunderts machte die Institution der Patenschaft eine Reihevon 
Veranderungen durch, die nicht untersucht werden konnen, bevor die Abstammungs
verhaltnisse gekliirt sind. Es gab mehrere Moglichkeiten: Die Wahl der Paten konnte 
zu einer Folge von iiberlappenden Verbindungen rnit offenen Enden fiihren, oder sie 
konnte bestimmte Gruppen von Familien systematisch miteinander verbinden, oder 
kleine Gruppen van Verwandten nach auilen begrenzen. Die Absichten, die rnit der 

8 AbbeBethet, Un reactif social: le Parrainage duXVle sieclealaRevolution, in: Annales ESC I, 
1946, s. 43-50. 
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Patenschaft verbunden waren, wechselten tatsachlich sehr stark. Ein franzosischer 
Ethnologe hat eine Situation beschrieben, in der ein mannlicher Nachkomme systema
tisch van der Erbschaft ausgeschlossen wurde. Dafiirwurde er von der Familie politisch 
unterstiitzt, entwickelte U nternehmerqualitaten und wurde Pate der Kinder all seiner 
Geschwister9. Noch ein paar andere Variationen verdienen es genannt zu werden. Neb
men wir ein Gebiet wie die Normandie, wo die Bindungen zwischen Geschwistern in 
bestimmten Besitzverhaltnissen ausgedriickt wurden. Es wurde namlich sorgfaltig 
auseinandergehalten, was die Ehepartner in die Ebe mitgebracht batten. Auf jeden Tell 
blieb den jeweiligen Geschwistern ein starker Rechtsanspruch erhalten. Es scheint, daB 
die Paten unter solchen Bedingungen unter den Geschwistern eines Elternteils ausge
wahlt wurden. Wo dagegen Giitergemeinschaft van Mann und Frau stark ausgepragt 
war, wurden die Bindungen zwischen Geschwistern weniger betont und haufig GroB
eltern oder GroBonkel und GroBtanten als Paten gewahlt10

• 

Bisher geht aus der Literatur zu diesem Themahervor, daB Besitz ein wichtiger Bestim
mungsfaktor in dieser Art van Beziehungen war. Paten wurdengewahlt, um wichtige 
Beziehungen zu unterstreichen oder um Unterschiede zu betonen, indem bestimmte 
Beziehungen ausgeschlossen wurden. In Neckarhausen wurden im 18. Jahrhun
dert oft Verwandte gewahlt, die Kriterien der Auswahl sind aber noch nicht klar. 
Erkennen laBt sich, daB die Einrichtung der Patenschaft im Laufe der Zeit bemerkens
werte Wandlungen durchgemacht hat und daB sie Veranderungen in der Bevolkerung, 
in der Landwirtschaft, dem Einkommen und der Landverteilung widerspiegelte. 
Ebenso wie die Patenschaft wird die Studie eine Reihe anderer Erscheinungen unter
suchen, die mit der Farnilie zusammenhangen, um dauerhafte und van veranderlichen 
Umweltbedingungen abhangige Faktoren aufzuspiiren. In vieler Hinsicht steht freilich 
eher das Haus als die Familie im Zentrum des Interesses. Brunner hat den Vorrang des 
Hauses z. B. mit dem Argument unterstrichen, daB Vergehen gegen das Haus mehr 
Gewichthatten als Vergehengegen die Person 11. DieMenschen, dieim Haus zusammen 
wohnten, bildeten vor allem eine Produktions-und Konsumeinheit. Das machte ihre 
Zusammengehorigkeit aus und unterschied sie von anderen Gruppen dieser Art.J edes 
Haus hatte seinen eigenen Status. Der relative Erfolg, der ,,moralische" Ruf und das 
Verhalten seiner verschiedenen Mitglieder spiegelte sich in der Fahigkeit, die Kinder 
gut zu verheiraten und die notwendigen Beziehungen mit der AuBenwelt zu pflegen. 
Der Haushalt wurde, wie schon angedeutet, durch die Besitzverhaltnisse gepragt. 

9 Miindl. Mitteilung von Claude Karnoouh. 
10 Uber diese Erscheinung werden derzeit Untersuchungen durchgefiihrt. 
11 Otto Brunner, Das ,,gauze Haus" und die alteuropaische Okonomik, in: Neue Wege der 
Verfassungs-und Sozialgeschichte, 2. Aufl. Gottingen 1968, S. 103-128; K. S. Kramer, Volks
leben im Fiirstentum Ansbach. Wiirzburg 1961, S. 191-237. 
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Schon die Tatsache, · daB es U nterschiede in der Besitzverteilung gab, trug zur Abgren
zung des Haushalts bei12

• Die Patenschaft war nur eine van vielen verschiedenen Mog
lichkeiten, Beziehungen zwischen Haushalten herzustellen. Es gab eine Fiille weiterer 
Moglichkeiten, van der ein Teil aufVerwandtschaft beruhte. DieBeziehungenzwischen 
Haushalten miissen in ihrer Verflochtenheit analysiert werden. Eine der grundsatz
lichen Fragen in diesem Zusammenhang ist wohl, inwieweit das Netz sozialer Be
ziehungen in der vorindustriellen Gesellschaft auf Verwandtschaft oder auf anderen 
Kriterien beruhte12a. In Gebieten mit Anerbenrecht hat es oft bestenfalls schwache 
verwandtschaftliche Bindungen zwischen erwachsenen Geschwistern gegeben. In 
Realteilungsgebieten dagegen bestanden haufigvielseitige, ungebundene Beziehungen 
zwischen Verwandten. In der Arbeit iiber Neckarhausen werden wir zu analysieren 
haben, welch verschiedenartiger Gebrauch von Verwandtschaftsbeziehungen gemacht 
werden konnte: Unterstiitzung in Krisensituationen, Geldleihen, Bildung van Par
teiungen. In wekhem MaBe Beziehungsgeflechte auf anderen Grundlagen beruhten, 
auf Nachbarschaft, Statushierarchien, Beruf, Vermogen oder Alter, ist eine offene 
Frage. Sigrid Khera hat ein modernes Beispiel aus Niederosterreich beschrieben13

• 

Dort herrschte Altestenrecht. Das Ergebnis waren grundlegende Unterschiede zwi
schen erwachsenen Geschwistern. Einer bekam das ganze Land und den Status des 
Bauern, die anderen wurden Landarbeiter. Die erwachsenen Geschwister mieden sich, 
abgesehen von der formellen Verbeugung an der Kirchentiir. Die Bauern gingen beim 
Kartenspiel im Wirtshaus neue Verbindungen untereinander ein. Ihre Geschwister 
setzten sich nicht zu ihnen an den Stammtisch. Die Situation in Oberschwaben war 
am Vorabend des Bauernkriegs von 1525 in tnancher Hinsicht iihnlich. Anerbenrecht 
bedeutete, daB die Kinder, die nicht erbten, die wachsende Schicht von Seldnern und 
Landarbeitern vergr6Berten. Die Zimmernchronik behauptet, daB die Revolte eine 
Bewegung der Bauern war, um die Bruder und Sohne, die Tagelohner geworden waren, 
van der Teilhabe an den Gemeindeprivilegien auszuschlieBen14

. 

Im allgemeinen umfaBt die Analyse der FamiliezweiMomente: DieBeziehungen inner
halb des Hauses und die Beziehungen des Haushalts oder seiner Angehorigen nach 
auBen. Es muB hier d~an erinnert werden, daB der Haushalt keine statische Einheit 
war. Er durchlief einen Zyklus van der Heirat bis zur Auflosung, wean die Kinder das 

12 Vgl. Jack Goody, Class and Marriage in Africa and Eurasia, in: American Journal of Sociology, 
LXXVI, 1971. 
12• P. H. Gu(liver, Neighbors and Networks. Berkley 1971. 

l3 Sigrid Khera, An Austrian Peasant Village Under Rural Industrialization, in: Behavior 
Science Notes, VII, 1972, S. 29-36. 
14 David Sabean, Famille et Tenure paysanne: auxoriginesde la guerre des paysans en Allemagne 
( 15 25), in: Annal es ESC, XXVII, 1972, S. 903-922. 
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Haus verlieBen und die altere Generation starb. Die Art des Kreislaufs richtete sich 
nach dem Vermogen und dem Status des Haushalts. Die Beziehung zwischen Ge
schwistern diirfte an jedem Punkt des Zyklus erheblich anders gewesen sein15• Es ist 
niitzlich, die Veranderungen einer Zweierbeziehung im Zeitverlauf zu betrachten: · 
Innerhalb des Hauses Mann - Frau, Vater - Sohn, Vater - Tochter Mutter - Sohn 

' ' Mutter - Tochter, Bruder - Bruder, Schwester - Schwester, Bruder- Sch wester. Ober-
dies gab es eine Fiille moglicher AuBenbeziehungen, die systematisch betrachtet wer
den miissen. Wenn z. B. in Neckarhausen ein Mann seine Frau miBhandelte, brachte 
der Vater der Frau seinen Schwiegersohn vor den Kirchenkonvent. Das fuhrt zu der 
Frage nach den Rechten iiber verschiedene Personen und wie sie ausgeiibt wurden, 
zu Problemen der informellen Beilegung von Streitigkeiten und der formalen Defini
tion von Rechten und Verpflichtungen. In manchen Situationen bestand eine wich
tige Verbindung zwischen einem Sohn und dem Bruder der Mutter. Das war z. B. in 
der mittelalterlichen Aristokratie, wo die Primogenitur vorherrschte, eine iibliche 
Beziehung

16
• Haufig verlieB ein jiingerer Sohn das Haus und ging bei seinem Onkel 

miitterlicherseits, dem engsten Blutsverwandten, der Vermogen besaB, in Dienst. Er 
bot loyale Dienste, kam aberfur dieN achfolge nichtinFrage. WelcheArt Verbindungen 
for bauerliche Gemeinschaften mit Realteilung typisch waren, muB noch untersucht 
werden. Von Paten konnten wichtige Einfliisse auf den Haushalt ausgehen. In Neckar
hausen machte ein Pate einer Frau ein Geschenk, das nicht unter der Verfiigungs
gewalt des Ehemannes stand und loste damit einen Streit iiber mannliche Autoritat 
im Haushalt aus. 

Die Beziehung zwischen Vermogen und Haushalt war wichtig und erfordert sorg
faltige Beachtung. Im allgemeinen kann man drei bedeutsame Momente in der Ent
wicklung des Haushaltsvermogens feststellen: die Bildung eines Heiratsfonds, Erb
schaften vor dem Tode (Aussteuer, Mitgift) und Erbschaften nach dem Tode17. Es 
ist wichtig, die Bedeutung der Mitgift fur die Bestimmung des Status der Frau 
zu beachten. Sie gab der Familie der Frau gewohnlich einige wichtige fortdauernde 
Rechte iiber sie, insbesondere Schutzrechte. 
Wenn ein bauerlicher Haushalt gegriindet werden sollte, wurde ein Heiratsfond 
gebildet, der aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sein konnte und mit 
dem verschiedene Biindel von Rech ten verbunden sein konnten. In Europa verwaltete 

15 
Jack Goody (Hg.), Development Cycle in Domestic Groups. Cambridge 1971. 

~
6 

G. Duby, 1n Northwestern France : the South" in Twelfth Century Aristocratic Society, 
in: F.L.Cheyette (Hg.), Lorship and Community in Medieval Europe. New York, 1968, 
S.198-209. 
17 

David Sabean, Notes on Kinship Behavior and Property in Rural Western Europe Before 1800, 
Cambridge University Press (in Vorbereitung). 
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gewohnlich der Mann das Vermogen, aber auch hier gab es sehr unterschiedliche 
Rechte der Frau. Heiratsfonds konnten sich auf zweierlei Art voneinander unterschei
den: in der Art des Vermogens und im Grad der Einfugung. Fonds konnten aus Land
besitz, Fahrhabe oder Geld zusammengesetzt sein, und sie konnten - wie in Bayern -
vollstandig gemeinsamer Besitz, teilweise gemeinsamer Besitz oder vollstandig ge
trennter Besitz sein. Bei Giitergemeinschaft erbten Mann und Frau voneinander, wo 
aber das Vermogen, das jeder in die Ehe mitbrachte, getrennt gehalten wurde, wie in 
der Normandie, erbten beide nie voneinander. Das erste System betonte den neuen, in 
sich geschlossenen Haushalt, wahrend das zweite System Gewicht auf das Geschwister
verhaltnis des Ursprungshaushalts legte. Zunachst war die Giitergemeinschaft eine 
ausschlieBlich stadtische Einrichtung. Als die Bauern aber verstarkt fur den Markt 
produzierten und es den Frauen moglich wurde, eine betrachtliche Mitgift in die Ehe 
zu bringen, breitete sie sich auch auf dem Lande aus. Es gab nicht viele Gegenden, wo 
Land zur normalen Mitgift der Frau gehorte. 
In Wiirttemberg gab es schon am Ende des 15.Jahrhunderts partielle Giitergemein
schaft18. In der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts brachten beide Partner Land und 
bewegliches Vermogen mit in die Ehe. Zunachst muB untersucht werden, ob es unter
schiedliche Verhaltnisse zwischen den Vermogensanteilen gab, die vom Mann und von 
der Frau mitgebracht wurden. Konnte einer der Partner in eine hohere soziale Schicht 
heiraten, indem er einengr6Beren Anteil mitbrachte ?Die GroBe und das Verhaltnis der 
Anteile spielten wahrscheinlich eine wichtige Rolle in den Familienkonflikten. Nach 
der Heirat war die Verfiigung iiber das Besitztum - Investitionen, Schulden -wichtig. 
Ein Problem, daskiirzlich behandeltworden ist, wardieAnpassungder Ausgabenandie 
Grofie des Haushalts. Lutz Berkner hat eine Situation beschrieben, wo die GroBe des 
Haus halts an seine Leistungs-und Fassungskraft angepaBt wurde: mehr Knech te, wenn 
es weniger Kinder gab, und umgekehrt19. Cajanovs Untersuchung iiber russische 
Bauern beschreibt eine entgegengesetzte Strategie. Der Umfang der Wirtschaftstatig
keit wurde der Gr6Be des Haushalts angepaBt20

• In Wiirttemberg, wo das Land auf
gesplittert war, Land ge-und verkauft und verpachtet wurde, muB die Wirtschaft des 
Haushalts im Zeitverlaufbetrachtet und das Verm6gen des Haushalts an verschiedenen 
Punkten des Haushaltszyklus analysiert werden. 
U. a. beriihrten Investitionen der Familie auch Statusfragen; denn das Ansehen eines 
Haushalts war fiir seinen Erfolg von erheblicher Bedeutung. Wie spiegelte sich dieser 
Gesichtspunkt in den Ausgaben der Familie, z. B. in der Heiratsstrategie fur ihre 

18 R. D. Herr, Familien-und Erbrecht im wiirttembergischen Landrecht van 1555. Stuttgart 1968. 
19 Lutz Berkner, The Stem Family and the Development Cycle of the Peasant Household: an Eigh· 
teen th Century Austrian Example, in: American Historical Review, 77 (1972), S. 398-418. 
20 A. V. Cajanov, The Theory of Peasant Economy. Homewood, III. 1966. 
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Kinder? Die gesamte Entwicklung der bauerlichen Kultur im 17. und 18.Jahrhundert 
ist hier von Bedeutung. Inventare, die nach dem Tod aufgenommen wurden, zeigen 
wachsende Investitionen in Hausrat. Die Ansammlung von beweglicher Habe fiir 
Aussteuern spielte eine zunehmende wirtschaftliche Rolle. Besonderes Gewicht 
wurde dabei auf das Anhaufen von Leinen gelegt. Wenn eine junge Frau heiratete, 
besafi sie oft viel mehr Leinen als fiir einen Haushalt notig war. Der Heiratsfond wurde 
fiir jede Heirat eigens festgesetzt. Kinder waren von der Geburt an Teilhaber der 
Giitergemeinschaft und erhielten Rechte fiir den Fall, dafi ein Elternteil friihzeitig 
starb. Der iiberlebende Gatte durfte nur einen Teil der Erbschaft in eine neue Ehemit
nehmen. Die Frage der Besitzverhaltnisse in einer Zweitehe mufi noch sorgfaltig 
untersucht werden. Es scheint so, als sei der Status einer zweiten Frau oft geringer 
gewesen als der Status der ersten, besonders wenn sich das Vermogen vermindert hatte. 
Wahrscheinlich hing Charivari gegen Witwen, die sich wiederverheirateten, mit 
Konflikten iiber die Besitzrechte von Kindern zusammen. 
Schliefilich brachte das Eherecht Aufienstehende - Verwandte und Amtstrager - in 
direkten Kontakt mit dem Haushalt. Eine Frau oder ein Kind hatte immer einen 
Vormund, wenn Inventare gemacht oder in irgendeiner Form iiber Eigentum ver
filgt wurde. 
Der zweite kritische Moment im Entwicklungsgang des Haushaltsvermogens betraf 
Erbschaften vor dem Tode in Form von Mitgiften, Aussteuern und Geschenken. Der 
Besitz der Familie begann auseinanderzufallen, bevor die Eltern starben oder den Hof 
iibergaben. Der franzosische Rechtshistoriker Yver hat eine ganze Struktur um diesen 
Vorgang aufgebaut, um die verschiedenen Gewohnheitsrechte in Frankreich zu be
schreiben21. Die Struktur beruht auf dem Gegensatz zweier Elemente - rapport force 
und Ausschlufi eines abgefundenen Kindes. Das erste betont die Gleichheit der 
Kinder und entspricht dem Verfahren in Wiirttemberg. Es schrankte die Befugnis der 
Eltern ein, zwischen den Kindern zu wahlen und mufi daraufhin untersucht werden, 
welche Rolle es fur die Entstehung von Konflikten zwischen Eltern und Kindern 
spielte. Der Zeitpunkt, an dem die Aussteuer gegeben wurde, bestimmte in starkem 
Mafie das Heiratsalter der Kinder. Ein besonderes Problem ist in diesem Zusammen
hang die Zunahme illegitimer Beziehungen nach 1760; denn viele Paare bekamen ihr 
erstes Kind'vor der Heirat. Spielen bei dieser Erscheinung Veranderungen bei den 
Erbschaften vor dem Tode eine Rolle? 
Das dritte wichtige Ereignis in der Vermogensentwicklung war die endgiiltige Ver
teilung des Besitzes, die Erbschaft nach dem Tode. Es gab verschiedene erbrechtliche 
Gewohnheiten auf einer Skala, die von der Vererbung an einen einzelnen Sohn bis zur 
vollstandigen Gleichheit aller Kinder reichte. In Wiirttemberg gab es beides, obwohl 

21 J. Yver, Egalite entre heritiers et exclusion des enfants dotes. Paris 1966. 
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die gesetzlichen Regelungen fiir das ganze Land einheitlichwaren. Neckarhausen lag 
im Realteilungsgebiet. Die Auswirkung der Realteilung auf den Haushaltszyklus und 
die Art der Familienbeziehungen ist deshalb eines der Hauptthemen der Unter
suchung. Die Kameralisten haben Ende des 18. und zu Beginn des 19.Jahrhunderts 
gemeint, dafi die Realteilung im Zentrum von Altwiirttemberg zu einer wesentlich 
,,gesiinderen" Bevolkerungssituation als in den Anerbengebieten z. B. Oberschwabens 
fiihre. In Altwiirttemberg arbeiteten die Bauern harter und seien unabhangiger. Die 
Bevolkerung sei dichter und wachse schneller. Demnach mufi besonders beachtet 
werden, wie sich die Realteilung auf das Heiratsalter und auf den Anteil der Gesamt
bevolkerung, der heiratete, auswirkte. Dafi Frauen oft Land erbten, miifite das Heirats
alter der Frauen und damit den wichtigsten Faktor der Fertilitat beeinflufit haben. 
Diese Tatsache kann auch eine Rolle fiir den Status und die Freiheit der Frauen in der 

Familie gespielt haben. 
Die Untersuchung iiber Neckarhausen wird eine systematische Analyse dieser Punkte 
enthalten und dabei U nterschiede des Vermogens, der gesellschaftlichen Stellung und 
des Berufs beriicksichtigen. Selbst wenn man nur die Zweierbeziehung Ehemann -
Ehefrau betrachtet, kann man die Stufen der Besitzintegration, die Veranderung von 
Rollen in der Familie und den Wandel der Beziehungen zwischen den beiden Ehe
leuten verfolgen. Ein Gegenbeispiel zu Wiirttemberg ware die landliche Umgebung 
von Nivers, in der die sociiti domestique in manchen Gebieten vorherrschte

22
• Es han

delte sich dabei um eine Gemeinschaft von Teilhabern, zu denen ein frisch verhei
ratetes Ehepaar, die Eltern eines der Ehepartner und die Geschwister gehorten. Wer 
in die Gruppe hineinheiratete, mufite eine Mitgift als Entgelt fiir die Teilhabe am 
Betrieb mitbringen, die ihm Nutzungs-, aber keine Eigentumsrechte verschaffte. Da 
der Ehepartner aus der societi keinen Anteil mitbrachte, wurde das Vermogen der Ehepart
ner nicht zusammengelegt. Wenn der Ehepartner aus der societe starb und das Paar keine 
Kinder gehabt hatte, mufite der zuriickgebliebene Gatte die societe verlassen. Den Anteil, 
den er beigesteuert hatte, nahm er wieder mit. Eine Frau hatte keine Anspriiche auf 
das Eigentum ihres Mannes. Wenn sie starb, fiel ihre Mitgift ihren Erben zu. 
In diesem System vollzog sich in der Ehe eine fortschreitende Integration des Eigen
tums. Ein junges Madchen, das in eine societe hineinheiratete, trennte sich gewohnlich 
vollig von ihrer Familie und trat in eine neue Umwelt ein, in der andere Erwachsene 
Autoritat iiber sie hatten. Die Verbindung mit ihrer Familie rifi freilich nicht vollig 
ab, zumal die Familie Interesse an dem Vermogen behielt, das sie mitnahm. Dennoch 
wurde ihr Status gerade dadurch gesichert, dafi sie eine Mitgift beisteuerte. Zuerst 
hatte sie die Stellung einer jungen Frau, die der Autoritat ihrer Schwiegermutter 
und wahrscheinlich ihrer Schwagerinnen unterstand. Nach der Geburt eines Kindes 

22 J. L. Gay, Les effets pecuniaires au mariage en Nivernais du XIVe au XVIIe siecle. Paris 1953. 
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iinderte sich ihr Status. Sie war jetzt Mutter mit hoherer Verantwortung innerhalb 
der Familie. Die Geburt eines Kindes bezeichnete den Wechsel von Generationen 
und sicherte der Frau das Recht, lebenslang von der Gemeinschaft unterhalten zu 
werden. Gleichzeitig verringerten sich die latenten Rechte ihrer eigenen Verwandten 
an ihrem Eigentum. Je mehr Kinder sie gebar und je mehr davon iiberlebten und 
erbberechtigt waren, um so integrierter und gesicherter wurde ihre Stellung. Als 
iiltere Frau schlie6Iich besa6 sie Verfugungsgewalt uber einen Teil des Betriebes und 
trafVorkehrungen, da6 ihr Anteil als Mitgift fur ihre Kinder verwendet wurde. 
In Neckarshausen war ein ganz an deres System ublich. Denn durch die Gutergemein
schaft wurde die Eigenstiindigkeit des neuen Haushalts von Anfang an unterstrichen. 
Ehevertriige wurden allerdings erst nach der Heirat abgeschlossen, oder sogar erst, 
wenn die Frau schwanger war. Die Mitgift bestimmte die Stellung dei: Frau in Neckar
hausen ebenso mit wie im Nivernais. Die U ntersuchung von Grooe und Art der Aus
steuer und des Verhiiltnisses zwischen Aussteuer und dem Anteil des Mannes kann der 
erste Schritt sein, um etwas uber Veriinderungen der Stellung der Frau in der Familie 
zu erfahren. Von besonderem Interesse sind hier Auseinandersetzungen zwischen 
Eheleuten. Begriindeten Aussteuern irgendwelche Interessen au6enstehender Ver
wandter, auf Seiten der Frau zu intervenieren? Wenn der Status der zweiten Frau sich 
von dem der ersten vollig unterschied, wird die Aussteuer dabei wahrscheinlich auch 
von Bedeutung gewesen sein. Wie wirkte es sich auf den Haushalt aus, wennKinder aus 
Ehen mit verschiedenem gesellschaftlichen Status zusammenlebten? 
Auch die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern mussen nach Vermogen und 
Beruf differenziert untersucht werden. In welchem Alter verlie6en die Kinder das 
Haus? Oft verbrachten sie einen Teil ihres Lebens als Dienstboten, Knechte oder 
Miigde. Wie gro6 war der Anteil der Kinder, die einen Teil ihres Lebens in fremden 
Haushalten verbrachten, und welche Bedeutung hatte das fur den Akkulturationspro
ze6 und die Au6enbeziehungen des Dorf es? Welche Art Kontrolle ubten Eltern uber 
ihre erwachsenen Kinder aus ? 
Zurn Schlu6 mu6 ein Wort uber die umfassendere Gesellschaft gesagt werden. So 
wie die Familie teils in sich geschlossen und teils off en zum Dorf hin war, so war das 
Dorf in mancher Hinsicht autark und zugleich in seine Umwelt eingefugt. Was lang
fristig im gr66eren wirtschaftlichen und politischen System geschah, hatte unmittel
bare und mittelbare Auswirkungen auf die Familie. Da6 es wiihrend einer langen 
Zeit in Neckarhausen Realteilung gegeben hat, hiingt mit Veriinderungen im Landbau, 
in den Marktbeziehungen und in der Verfiigbarkeit uber nicht agrarische Arbeits
moglichkeiten fiir die Dorfbevolkerung zusammen. Eine Strukturgeschichte der 
Familie bezieht standig eine Analyse des Zusammenspiels zwischen okologischen 
Faktoren, liindlichen Institutionen und wirtschaftlichen und politischen Veriinderun
gen in der Au6enwelt mit ein. 
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David Levine (Cambridge) 

Proletarianization, Economic Opportunity 
and Population Growth 

The employment of proletarianized labour is of critical importance in understanding 
the demographic implications of rural industrialization. Economic change undermined 
the influence of traditional social controls which had maintained a demographic 
equilibrium in the pre-industrial period. In response to the high levels of under
employment that had characterized the relatively stagnant pre-industrial economy 
peasants and artisans had adopted a prudent approach to marriage. Older brides 
were often preferred because they had a shorter child-bearing period and because 
their experience in farmwork and domestic activity were economic assets of some 
importance. Insofar as economic independence was a necessary pre-condition to 
marriage the age at marriage was kept high because of the inelastic demand for 
labour. Members of the younger generation were expected to wait until their fathers' 
retirement or death before they assumed control over the family farm or workshop. 
Thus, there was a homeostatic balance, a demographic equilibrium, in which one 
generation replaced its predecessor. 
Whereas a late age at marriage and restriction of fertility within marriage had pre
viously been effective methods of maintaining an optimum population size, the 
transformation of peasants and artisans into agricultural and industrial proletarians 
resulted in the estrangement of growing sections of the population from these 
controls. The social dislocation accompanying proletarianization occasioned a fall 
in the age at marriage in two ways: traditional controls were weakened and those 
groups who married early became proportionately more important while late-marrying 
groups became less important. In addition to extending the years of child-bearing, 
a fall in the age at marriage shortened the interval between generations so that more 
children were born per unit of time. In this way a declining age at marriage produced 
a significant increase in the birth rate even in the absence of any change in fertility. 
It should be stressed however that proletarianization did not necessarily lead to a fall 
in the age at marriage, it only removed the disincentive to early marriage. The critical 
factor which led to earlier and more frequent marriage was the opportunity for 
employment offered by proto-industrial activity and capitalist farming. Labourers 
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