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Die finnische Bauernkultur der vorindustriellen Zeit spaltet sich in einen ost
finnischen und einen westfi~nischen Volkskulturkreis auf. In diesem Artikel 
werden regionale Unterschiede der Bauernkultur anhand von Besiedlungsfor
men und sozialen Organisationen behandelt. Als Erliiuterungsbasis dienen iiko
logische Verhiiltnisse und die Siedlungsgeschichte. 
West-Finnland hat eine gleichmiissig ebene Landschaft, wo auf ausgedehnten 
Lehmbiiden sowie an den Ufern von Fhissen und Seen schon fruhzeitig Feld
wirtschaft und Dorfbesiedlung entstand. Hier liegen Haufendiirfer mit dicht bei
einander stehenden Hiiusern oder Reihendiirfer entlang von Strassen und Ge
wiissern. Die Menschen hatten hier vielerlei gemeinsame wirtschaftliche In
teressen, die zu mannigfaltiger Zusammenarbeit auf allen Gebieten des 
Erwerbslebens fiihrten. Ost-Finnland ist durch hiigeliges Geliinde gepriigt. Seit 
Ende des Mittelalters wurden hier grosse Gebiete von der Neusiedlerbewegung 
aus Savo besiedelt. Im Gebiet von Savo betrieb man noch bis in die Neuzeit hin
ein die Brand- oder Schwendwirtschaft, die viel Land voraussetzt und die Besied
lung weit zerstreut. In diesen Streusiedlungen hatten die Menschen weitaus we
niger gemeinsame wirtschaftliche Interessen, ihre Zusammenarbeit war ent
sprechend wesentlich geringer als in West-Finnland. Den westlichen kollektiven 
Einstellungen entsprechen also im Osten individualistische Verhaltensweisen. 

A. 0. Prof Veikko Anttila, lnstitut fur Ethnologie, Universit<it Jyv<iskyl<i, Se
minaarinkatu 15, SF-40100 Jyu<iskyl<i, Finnland. 

In der vorindustrialisierten Zeit war die Volks
kultur in Finnland eine Bauernkultur, denn 
der griisste Teil der Beviilkerung des Landes 
bezog seinen Lebensunterhalt aus der Land
wirtschaft. lnsofern stellt sich die finnische 
Kulturlandschaft fii.r diese Zeit als einheitli
ches Bild dar. Im Landesinneren gab es jedoch 
bedeutende Unterschiede. Finnland zerfallt in 
zwei grosse Kulturgebiete, das westliche und 
das iistliche. Hinsichtlich einzelner Kulturele
mente verschiebt sich die Grenze naturlich ein 
wenig, aber prinzipiell kann man doch von ei
ner relativ deutlichen Zweiteilung des Landes 
ausgehen. Diese Grenze verlii.uft von Suden 
nach Norden zunii.chst den Fluss Kymijoki ent
lang uber das Seengebiet des Paijii.nne nach 
Mittel-Finnland und biegt dann im Gebiet von 

Nordostbottnien zum Meer ab, zum Bottni
schen Meerbusen hin. Diese Grenzziehung 
stellt keineswegs nur eine kulturelle Scheide 
dar, sondern es handelt sich hierbei auch um 
eine Dialektgrenze, denn Ost- bzw. Westmund
arten sind die Hauptdialekte der finnischen 
Sprache. 

Dieser Artikel behandelt die Kulturunter
schiede zwischen Ost- und Westfinnland hin
sichtlich der Siedlungsformen und der sozialen 
Organisationsformen, geht aber auch auf ei
nige lokale Kulturmerkmale ein. Der Unter
schied zwischen dem Osten und dem Westen 
wird in Finnland in vielen gegenstii.ndlichen 
Kulturbereichen sichtbar, z.B. in den Gebii.u
den, lnneneinrichtungen, in der Kleidung, bei 
landwirtschaftlichen Gerii.ten usw. West-Finn-

4 Ethnologia Europaea XVI, 1 49 



land ist das lnnovationsgebiet des Landes ge
wesen, denn hier eignete sich die Volkskultur 
schon seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
reichlich neue Einfliisse an. Seine Bauernkul
tur iibernahm neue Ziige von den hiiheren so
zialen Schichten des Landgebietes, die in 
Pfarrhofen und auf Landgiitern wohnten, 
dann aber auch aus den Stadten der West
kiiste. Die lnnovationen reichen von Sitten 
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Die Karte zeigt in den 
Hauptziigen die Verbrei
tung der Dorfbesiedlung 
in Finnland (gestricheltes 
Gebiet). Dies betrifft den 
Westen und Siidosten des 
Landes. Im Siidosten ge
hiiren seit 1940 weite 
Teile zur Sowjetunion . In 
anderer Hinsicht gehiirt 
Siidost-Finnland zum ost
finnischen Kulturgebiet. 

und Kleidung bis zur -Obernahme neuer land
wirtschaftlicher Verfahren . In Siid-Finnland, 
vor allem im Siidwestteil des Landes, liegen die 
meisten Landgiiter und Grossgrundbesitztii
mer Finnlands, die den Bauern in mancher 
Hinsicht als Vorbilder dienten. Ost-Finnland 
hat diese Innovationen erst spater erreicht 
oder sie wurden gar nicht angenommen. 

Fur die Herausbildung der finnischen Kul-



turgebiete finden sich okologische und sied
lungshistorische Grunde. 

Gegenuber Ost-Finnland ist die Landschaft 
West-Finnlands verhaltnismassig flach, mit 
ausgedehnten Lehmboden, mit breiten Fluss
und Seeufern. Schon mit einfachen Arbeits
geraten war hier eine Neurodung moglich, die 
zu standiger Feldbebauung fiihrte. Der Gegen
satz zur Feldwirtschaft, die Brand- oder 
Schwendwirtschaft, konnte in den sudwestli
chen Landesteilen und im westlichen Ostbott
nien schon deshalb seit langem keine Anwen
dung mehr finden, weil die Besiedlung so dicht 
geworden war, dass die Walder dazu nicht 
mehr ausreichten oder anders genutzt wurden. 

Fur die ost-finnische Landschaft sind Hugel 
und zwischen ihnen gelegene Gewasser cha
rakteristisch . Wegen der Unebenheit des Lan
des war die Ausubung der Feldwirtschaft hier 
schwieriger. Da andererseits die Besiedlung 
geringer war als in West-Finnland und zudem 
ausreichend Walder vorhanden waren, blieb 
die Schwendtechnik lange das wichtigste Ver
fahren der Landwirtschaft . Sie war hier noch 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts weitgehend 
ublich, wahrend sie zu dieser Zeit in West
Finnland schon bedeutungslos geworden war. 

Ein zweiter Faktor fur die Entstehung der 
Kulturgrenze ist die Siedlungsgeschichte. Seit 
Anfang des 16. Jahrhunderts begannen sich 
die Ansiedlungen der Savoer von Osten her 
immer starker in die westlichen Gebiete aus
zudehnen, die noch nicht fest besiedelt waren. 
Dieses Vordringen der Savoer beruht nicht zu
letzt darauf, dass sie die praktikable Schwend
technik beherrschten . An vielen Stellen Finn
lands liegt die Kulturgrenze gerade dort, wo 
die Neusiedlungen der Savoer aufhoren . 

Feldwirtschaft und die damit verbundenen 
okologischen Verhaltnisse fiihrten in West
Finnland zur Entstehung der Dorfsiedlung. 
Die Dorfer waren Gruppendorfer, Haufendor
fer ohne besonders regelmassige Anordnung 
oder Reihendorfer mit kettenahnlich nachei
nander gebauten Hausern entlang von Fluss 
oder Strasse bzw. am Seeufer. Gruppendorfer 
befinden sich vor allem in solchen Gebieten 
Sud-Finnlands, wo seit dem Mittelalter bis ge
gen Ende des 18. Jhs . die Gewanneinteilung 
typisch war . Die Dorfsiedlung beschrankt sich 
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jedoch nicht nur auf West-Finnland, sondern 
findet sich auch ostlich der Kulturgrenze im 
siidostfinnischen Sud-Karelien und vereinzelt 
auch nordlich davon. 

Die typisch ost-finnische Besiedlung bildete 
Streusiedlungen aus Einzelgehoften. Die 
Schwendrodung erfolgte an den Hangen der 
Hugel. Da der Boden und das Klima fur die 
Landwirtschaft auf den Hugelkuppen gunsti 
ger war als in niedrigeren Regionen, baute 
man die Hauser dort. Das allgemeine Bild der 
ost-finnischen Besiedlung zeigt also aufHugel
kuppen angeordnete Einzelgehofte, die weit 
auseinanderliegen. In bestimmten Gegenden 
ist dies freilich nicht die urspriingliche Sied
lungsform, denn in der ersten Phase der Be
siedlung, als Einodwirtschaft und Brandwirt
schaft noch in besserem Gleichgewicht stan
den als spater, hatten sich an den Ufern der 
Gewasser bandahnliche Siedlungen gebildet . 
Als dann die Hugelhange durch Schwenden zu 
Feldern gerodet wurden, war es vorteilhaft, in 
ihrer Na.he zu leben, und so kam es zur Form 
der verstreuten Einzelgehoftsbesiedlung. 

Die Dorfbewohner hatten in ihren alltagli
chen Beschaftigungen standig miteinander zu 
tun, und sie hatten auch gemeinsame wirt
schaftliche lnteressen. Die letzteren forderten 
lokale Vertrage und Vereinbarungen dariiber, 
wie die gemeinsamen Wasser- und Landgebie 
te zu nutzen waren und wie solche Arbeiten 
durchgefiihrt werden sollten, die entweder ge
meinsam oder gleichzeitig zu verrichten wa
ren . In Dorfern mit Gewanneinteilung, in Sud
Finnland also, hatte jedes Haus zahlreiche 
Ackerstreifen, die mit anderen nebeneinander 
angelegt waren , so dass die Agrararbeit im 
ganzen Dorf gleichzeitig geleistet werden mus
ste . Auch die Gebaude der Hauser standen auf 
einem gemeinsamen Dorfgrundstuck. Einer 
der alten Grundpfeiler nordischer Demokratie 
ist es, dass der Bauer in seinen eigenen An
gelegenheiten selbst entscheiden oder zumin
dest an ihn betreffenden Beschlussen teilha
ben konnte. In den Dorfern mit Gewanneintei
lung teilten daher die Bauern selbst ab und zu 
die Dorflandereien untereinander neu auf und 
schlossen Vertrage uber den Bau von Zaunen 
und Brucken, iiber Weidezeiten usw . ab . 
Manchmal wurden die Vertrage vor Gericht 
unterzeichnet . 
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Westfinnisches Gruppendorf. Pyh iiranta, Rohdain en 1908. Zentralverwaltung der finnischen Muse en . 

Dichtbesiedelte Gruppen- und Reihendorfer 
gab es auch weiter nordlich in Ostbottnien, wo 
man allerdings die Gewanneinteilung nicht 
kannte. Ein besonderer Zug im sudlichen Teil 
dieses Landstrichs ist die auf dem Wege der 
Gesetzgebung eingefohrte Institution der 
Dorfordnung. Auf einem gemeinsamen schwe
dischen und finnischen Reichstag - Finnland 
gehorte damals zu Schweden - wurde Mitte 
des 18. Jhs. eine Muster-Dorfordnung verab
schiedet, die genau genommen das lokale Dorf
gesetz darstellte. Solche Dorfordnungen fan
den seit Beginn der N euzeit in Deutschland 
und Danemark Anwendung . Das vom Reichs
tag vorgelegte Muster galtjedoch nur als Emp
fehlung, denn die Dorfbewohner selbst hatten 
das Recht, es ihren eigenen Verhaltnissen an
zupassen. In der Dorfordnung waren Bestim
mungen i.iber die Verwaltung des Dorfes fest
gelegt - es gab einen Dorfschulzen (Olter
mann), eine Dorfversammlung, ein 
Bestrafungsrecht und ein Archiv - und hier 
wurden auch die wichtigsten gemeinsamen 
Arbeiten , die Feuersicherheit u .a. geregelt. Die 
Dorfordnungen wurden im Si.idteil Ostbottni
ens sofort nach dem Beschluss des Reichstags 
eingerichtet, und sie blieben bis zu Beginn des 
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20. Jhs. in Kraft. Erst dann i.ibernahm die 
Kommunalverwaltung ihre Aufgaben. Not
wendig waren sie seinerzeit in diesen dichtbe
siedelten Dorfern, da hier ein fast ebenso gros
ses Durcheinander der Fluren herrschte wie in 
den Dorfern mit Gewanneinteilung, deren 
Dorfverwaltung jedoch in Ostbottnien fremd 
war. 

Die Siedlungsform bestimmt auch Art und 
Intensitat der alltaglichen menschlichen Be
ziehungen. Sie hat also eine grosse Bedeutung 
for die Einstellungen der Men schen. In einer 
Dorfgemeinschaft steht der Mensch unbe
wusst unter einer gewissen sozialen Kontrolle 
und muss auch in seiner individuellen wirt
schaftlichen Tatigkeit Meinungen und Vorteile 
seiner Nachbarn beri.icksichtigen . Dies erzieht 
ihn zu kollektiver Haltung und Gemein
schaftsdenken. In Streusiedlungen ist die so
ziale Kontrolle geringer und die Grenzen for 
wirtschaftliche Betatigungen sind offener . Das 
fohrt zu individualistischen Einstellungen; in
dividuelle Tatigkeit wird i.iber die kollektive 
gestellt. 

Diese beiden Verhaltensmuster sind in 
der volksti.imlichen Gesellschaftsorganisation 
Finnlands zu beobachten. In den Dorfgemein-



Ostbottnisches Reihendorf am Flussufer. Viihiikyro, Saar enpiiii 1940. Foto E. Savinainen, Zentralverwaltung 
der finnischen Museen. 

schaften, die wie gesagt in West-Finnland und 
im sudlichen Teil Ost-Finnlands anzutreffen 
sind, haben kollektive Einsichten zur Gemein
schaftsarbeit auch auf solchen Gebieten ge
fuhrt, wo dies nicht unbedingt erforderlich 
war . Das finnische Rechtssystem hat zu allen 
Zeiten den freiwilligen Zusammenschluss der 
Burger zur Fiirderung wirtschaftlicher oder 
anderer Vorteile gestattet. In einigen Fallen 
wurde durch das Rechtswesen durch Gesetz
gebung der Rahmen for gemeinschaftliche Tii.
tigkeit entwickelt, die Organisation sozusagen 
aufgebaut, aber in der eigenen Beschlussge
walt der Mitglieder lag es, wie die Tii.tigkeit 
selbst vollzogen wurde. So liessen sich auch in 
neuen Organisationen traditionelle Rechtsauf
fassungen institutionalisieren . Als Beispiel 
seien dazu die grossen Fischereigesellschaften 
an den ostbottnischen Lachsflussen erwii.hnt : 
Der Staat bestimmte im 17. Jh ., dass in den 
Gesellschaften der Lachs in grossen Lachsweh
ren gefangen werden musste , deren Zahl und 
Lage festgelegt wurde. Der Staat mischte sich 
jedoch nicht ein, in welcher Weise die Beteilig
ten die Fangrechte und Pflichten untereinan
der aufteilten. 

N ach der finnischen Gesetzgebung gehiiren 

die Gewii.sser den Diirfern gemeinsam . Die 
Stromschnellen waren wichtig fur die Berufs
ausubung der Bauern, denn mit ihrer Wasser
kraft wurden Muhlen betrieben. In der finni
schen volkstumlichen Zusammenarbeit spielen 
die von Diirflern gegriindeten Muhlen-Genos
senschaften eine zentrale Rolle. Je nach Art 
des Gewii.ssers gab es in einem Dorf eine oder 
mehrere davon, und in manche Genossen
schaften wurden Teilhaber auch aus zwei Dor
fern aufgenommen. Ein anderer Naturreich
tum der Gewii.sser ist naturlich der Fisch. In 
den schon erwii.hnten Wehrgenossenschaften 
der grossen Lachsfliisse trafen der Staat mit 
seinem Regalerecht und die selbstii.ndigen 
Bauern aufeinander. Bei dem griissten niird
lichen Lachsfluss z.B., dem Kemijoki, erhielten 
sich die Beziehungen zwischen Staat und 
Bauern einerseits , zwischen den Bauern selbst 
anderseits in der Genossenschaftsarbeit fiber 
200 Jahre unverii.ndert. 

Eine solche Stabilitii.t ist ganz allgemein ty
pisch for volkstiimliche Institutionen, nicht zu
letzt auf iikonomischem Sektor, wo ein bestii.n
diges System Garantie ist for Gleichgewicht 
und Gerechtigkeit. Ausserordentlich langle
bige volkstumliche Gesellschaften gab es im 
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In den Gruppendorfern wurden gemeinsame Veranstaltungen for das ganze Dorf organisiert. Das Foto zeigt 
eine »Kronenhochzeit« in Ostbottnien 1907. Lappfjiird. Foto Ina Roos, Zentralverwaltung der finnischen 
Museen . 

Schiireng ebiet Sudwest-Finnlands, wo, zeit
weise in grossem Massstab, mit Hilfe von Zug
netzen unter dem Eis gefischt wurde. In dieser 
Gegend waren die Zugnetz-Genossenschaften 
grosse wirtschaftliche Unternehmen , sowohl 
hinsichtlich der Geriitschaften als auch des Ar
beitskraftbedarfs. Ahnliche grosse Zugnetz
Gesellschaften bewegten sich beim Fischfang 
auch auf dem Ladogasee und dem ostlichen 
Finnischen Meerbusen , also im karelischen 
Dorfgebiet. Zugnetz-Genossenschaften mit 
zahlreichen Teilhabern iibten den Fischfang 
auch in verschiedenen Binnengewiissern aus ; 
allerdings war es hier ublicher , dass sich zwei 
Hauser zu gemeinsamen Fischen zusammen
taten, wobei jedes sowohl ein Boot als zwei 
Manner stellte. 

Bevor ich dazu ubergehe, eine Gesellschafts
form zu beschreiben, die spiiter ·als die bisher 
genannten entstanden ist, soll noch auf einige 
zentrale Prinzipien hingewiesen werden, die in 

der finnischen volkstumlichen Zusammenar
beit realisiert wurden . Zunachst das Recht, in 
eine Genossenschaft einzutreten und deren 
Teilhaber zu bleiben: z. B. waren zur Beteili
gung an einer Muhlen-Genossenschaft alle 
Landbesitzer des Dorfes berechtigt, allerdings 
nur unter der Bedingung, dass sie die ihnen 
zufallenden Verpflichtungen erfollten. Diese 
entsprachen der Grosse des Landbesitzes. Ent
sprechend hatten sie das Recht , die Muhle zu 
benutzen. Auch in allen anderen volkstumli
chen Genossenchaften herrschte ausnahmslos 
das Prinzip, dass es keine bevorrechteten Teil
haber gab, sondern die Teilhaberschaft war 
auch dann, wenn sie sich auf Besitz grundete , 
durch Arbeitsleistung abzugelten. 

Gerechtigkeit und Unparteilichkeit mussten 
auch bei der Aufteilung des gemeinsamen 
Fangs oder der gemeinsamen Ernte verwirk
licht werden. Dabei ging man auf zwei ver
schiedene Weisen vor. Wasser- oder Landge-
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Ostfinnische Besiedlung auf Hugelkuppe. Das orthodoxe Hattuvaara in Ilomantsi 1907. Foto Samuli Paula
harju, Zentralverwaltung der finnischen Museen. 

biete wurden in Parzellen aufgeteilt, die die 
Teilhaber einmal jahrlich oder taglich wech
selten. Eine andere Art, den Fang zu verteilen 
war die, ihn zu verlosen. Dabei wurden uralte 
Verfahren wie z.B. Losstabchen verwendet. 
Eine Person, die die Bedeutung der Stabchen 
nicht kannte, warf diese auf die aufgehaufte 
Beute, oder man stand mit dem Rucken zum 
Fang und verloste ihn so an seine Besitzer. 

Mitte des 18. Jhs. wurde die Trockenlegung 
von Seen und die Nutzung des gewonnen Bo
dens als Wiesen gesetzlich geregelt, eine Mog
lichkeit, die reichlich genutzt wurde. Uberall, 
wo es zur Austrocknung geeignete Seen gab, 
wurden Seesenkungsgenossenschaften ge
griindet. Jetzt traten aber als Teilhaber in den 
Genossenschaften je nach Landstrich auch 
Grossgrundbesitzer oder herrschaftliche 
Grossbauern auf. Aus diesem Grunde ent
wickelte sich for die volkstumliche Gemein
schaftsarbeit ein neues Gesellschaftsmodell. 

Bisher waren die Genossenschaften in ihren 
Funktionen kooperative Zusammenschliisse, 
d.h. Rechte und Pflichten, mithin auch die Pro
dukte, wurden in natura aufgeteilt, und die 
Genossenschaften wirkten nach altem Ge
wohnheitsrecht, das keiner schriftlichen Fixie
rung bedurfte. Die Gutsbesitzer verfuhren in 
ihrem eigenen individuellen Wirtschaftshaus
halt nach den gleichen Methoden, die im Be
reich des Handels ublich waren . Deren Befol
gung forderten sie auch in den Seesenkungs
genossenschaften. So entstand das kooperativ
kapitalistische Gesellschaftsmodell. Dabei leg
ten die Teilhaber den See durch eigene Arbeit 
trocken, also kooperativ, aber das Heu wurde 
versteigert, und das Geld wurde verteilt; man 
befolgte hier also kapitalistische Gewinnver
teilung. Bekannt sind auch einige vollig kapi
talistische Genossenschaften . Fur diese wur
den schriftliche Bestimmungen abgefasst und 
behordlich bekraftigt. Darin droht u.a. einem 
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Teilhaber, der seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommt, der Ausschluss aus der Genossen
schaft. Dies ist ein Prinzip, das fur die Bauern 
eine Selbstverstandlichkeit war und in ihrer 
Mitte nicht einmal erwahnt zu werden 
brauchte. Solche kooperativ-kapitalistischen 
Genossenschaften arbeiteten im Siidwesten 
Finnlands, dem Gebiet mit den grossen Land
giitern. 

Fur das finnische Dorfgebiet ist also im Gan
zen ein vielschichtiges und langfristiges volks
tiimliches Genossenschaftswesen typisch. Das 
Basismodell war so lange kooperativ, wie die 
Genossenschaften zwischen Bauern gebildet 
wurden, aber veranderte sich zu kapitalisti
scher Form in Siidwest-Finnland mit der Teil
nahme von Grossgrundbesitzern. Ein eigenes 
organisatorisches Teilgebiet innerhalb der 
Dorfzone bilden weiter nordlich Mittel- und 
Siid-Ostbottnien. Hier entwickelten sich in 
Sippendorfern wirtschaftliche Zusammenar
beitseinheiten, wobei Stammgehofte unterein
ander Genossenschaften bildeten. Sie betrie
ben z.B. gemeinsam Teerbrenngruben, schaff
ten landwirtschaftliche Gerate an, wie etwa 
Mahmaschinen und Motoren. In Ostbottnien 
wurden in den Seesenkungsgenossenschaften 
die Verlandungen jahrlich parzellenweise un
ter den Stammgehoften verteilt. Hauser, die 
zum gleichen Stammgehoft gehorten, mahten 
die Wiesen ihrer Parzellen gemeinsam und lo
sten das Heu nach uralten Verfahren 
untereinander aus. Hier war also das Stamm
gehoft Teilhaber der Genossenschaft, nicht die 
einzelnen Sippenhauser. Historisch gesehen ist 
das ostbottnische, auf Sippenzugehorigkeit be
ruhende Gesellschaftssystem stammgebun
den. Ein Grund fur seine Entstehung und Be
wahrung liegt in den zahllosen Landbesitztei
lungen; die in diesem Gebiet mehr kleine 
Sippenhauser entstehen liessen als in den an
deren Landesteilen. 

Im ostfinnischen Streusiedlungsgebiet war 
die Gemeinschaftstatigkeit durchgehend ko
operativ . Volkstiimliche Genossenschaften wa
ren selten und nur von kurzer Dauer. Am 
iiblichsten waren Schwendgenossenschaften, 
die fur jede Brandrodung gesondert gegriindet 
wurden, deren Teilhaber aber meistens diesel
ben Hauser waren. Fur den Fischfang existier-
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ten die iiblichen Zugnetzgemeinschaften 
zweier Hauser. Ostfinnischen Individualismus 
beschreiben die dortigen Seesenkungsgenos
senschaften: Zwar wurde der See gemeinsam 
trockengelegt, aber die Verlandungen wurden 
nicht Gemeinbesitz, sondern wurden sofort 
und endgiiltig aufgeteilt. 

Wie im Volkskulturbereich allgemein, so 
zeichnet sich in Finnland auch organisatorisch 
eine Teilung in zwei Kulturgebiete deutlich ab. 
Der Grund dafur liegt nicht in gesetzgeberi
schen oder administrativen Unterschieden, 
sondern in den unterschiedlichen okologischen 
Bedingungen, die Lage und Charakter der Be
siedlung bestimmt haben. Eine Ethnologie, die 
sich die Aufgabe stellt, die Neuzeit zu untersu
chen, muss klaren, ob die Einstellungen und 
Gewohnheiten der volkstiimlichen Gesell
schaftssysteme in unserer modernen Gesell
schaft noch wirksam sind, oder ob der heutige 
Finne schon zu einem Standardfinnen gewor
den ist, hinter dessen Meinungen und Ansich
ten lokale oder regionale Charakteristika 
nicht mehr zu erkennen sind. 
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Summary 

Forms of Social Organization in Finnish Rural 
Society: Regional Differences and Continuity 
through Time. 
Rural, pre-industrial Finland can be divided 
into an eastern and a western cultural area . 



This article deals with regional differences in 
terms of forms of settlement and social organi
zation. Ecological conditions and the history of 
settlement will be used as the basis for explain
ing these differences. 

West Finland is a comparatively flat country 
where cultivation and village settlement arose 
early on the extensive clay soils on riverbanks 
and lake shores. Here one finds either group 
villages with dense concentrations of houses or 
row villages along roads or waterways. People 
here shared all kinds of economic interests that 
led them to establish many forms of cooper
ation in all areas of productive activity. 

East Finland is characterized by hilly coun
tryside . Since the end of the middle ages large 
areas here have been settled by pioneers from 
Savo. In the Savo area slash-and-burn agri
~ulture, a technique requiring plenty of land, 
was practiced right up until modern times, and 
settlement was scattered. In these scattered 
settlements people had far fewer economic in
terests in common; correspondingly, the level 
of cooperation was considerably poorer than in 
West Finland. The collective attitudes of the 
west can thus be contrasted with the individu
alistic ones of the east. 
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