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Epochen der deutschen Volkskultur 
Walter Hartinger 

Hartinger, Walter 1985: Epochen der deutschen Volkskultur. - Ethnologia Euro
paea XV: 53-92. 

Die historisch beobachtbare Volkskultur Mitteleuropas ist gepriigt durch einen 
bestiindigen Wandel. Manche dieser Veriinderungsprozesse sind von ihrer Kom
plexitiit und Folgenschwere her so bedeutend, daB sie relativ stabilere Zwi
schenphasen heraustreten lassen. Als transitorische Zeiten erscheinen vor allem 
das 5./6. Jahrhundert mit dem SeBhaftwerden der Germanenstiimme und der 
Ubernahme des romischen Christentums. Von iihnlicher Bedeutung war die Zeit 
zwischen 1200 und 1350, als die rapide Bevolkerungsvermehrung nicht nur zu 
intensivem Landausbau, Ostkolonisation und massenhafter Stiidtegriindung 
fiihrt, sondern auch zu einer Fiille technischer Neuerung in der landwirtschaft
lichen und gewerblichen Produktion, so daB man von einer »industriellen« mit
telalterlichen Revolution spricht; hinzu kommt eine auffallende soziale Mobilitiit 
und ein Umbau der politischen Strukturen. Der niichste umfassende Einschnitt 
liegt zwischen 1750 und 1850; in dieser Zeit fallen die vielen kollektiven Bindun
gen in der Landwirtschaft (Almende, Grundherrschaft, Dorfgemeinde) und im 
Gewerbe (Zunftvorrechte weichen der Gewerbefreiheit), aber auch im Geistesle
ben (Aufkliirung und Siikularisation). Nach englischem Vorbild setzt sich die ln
dustrialisierung in Deutschland durch; die neue Schicht der Industriearbeiter 
findet aber vorliiufig noch zu keiner solidarischen wirtschaftlichen und politi
schen Aktion, sondern bleibt gepriigt durch psychologische, soziale und regionale 
lnstabilitat. 
In den auf die genannten Einschnitte folgenden Phasen werden die Konsequen
zen aus den vorausgehenden Veriinderungen gezogen und relativ stabile Gleich
gewichtslagen innerhalb des kulturellen Zustands der Bevolkerung erreicht. 

Prof Dr. Walter Hartinger, Universitiit Passau, Lehrstuhl fur Volkskunde, Inn
strasse 25, Postfach 2540, D-8390 Passau. 

In der akademischen Beschaftigung mit ein
zelnen Bereichen der deutschen Volkskultur 
herrschte lange Zeit das Axiom zeitloser 
Dauer.' Denken und Werten, Singen und Sa
gen, soziales Tun und zeichenhaftes Gestalten 
der breiten Massen schienen in einem unter
griindigen Strom zaher Beharrungskraft zu 
wurzeln. Das Interesse gait Glaubensvorstel
lungen, Rechtspraktiken oder Organisations
formen der germanischen Friihzeit, die sich bis 
in die Gegenwart herein gegen alle Verande
rungszumutungen der gesellschaftlichen Eli
ten behaupteten, wenn nicht gar das zeitlos 
Menschliche an sich Gegenstand der wissen
schaftlichen Beschaftigung war. 2 Phasen der 
Veranderung, Etappen einer alle Lebensbe
reiche durchdringenden Entwicklung wollten 
da nicht in den Blick geraten; das Relikt, die 

altartige Form, das Riickzugsgebiet standen 
im Vordergrund. 

Spatestens mit dem Ende der nationalsozia
listischen Herrschaft in Deutschland hat sich 
die Situation griindlich geandert. 3 Man kann 
geradezu von einem »Paradigmenwechsel des 
Faches« 4 sprechen. Angeregt durch Nachbar
disziplinen wie Geschichte und Soziologie, sti
muliert durch die sozialhistorischen Forschun
gen der Ecole d'Annales und besonders durch 
die skandinavische Folkelivsforskning interes
sierte man sich nun mehr an gegenwartigen 
Problemen als solchen der Vergangenheit, 
mehr an Innovation und Diffusion von Kultur
giitern als an Uberbleibseln und dauerhaften 
Phanomenen, mehr an cultural-cross-studies 
als an der Erhebung absterbender Erzahlfor
men und Wirtschaftsweisen, mehr an der Un-

53 



tersuchung von prozeBhaften Ablaufen als an 
synchronen Querschnitten. 5 »Gesetze « iiber 
Innovation und Fixierung von Sachgiitern , 
also Theorien iiber Regelhaftigkeiten im 
WandlungsprozeB, wurden aufgestellt und dis
kutiert.6 So wurde der Blick gescharft fur die 
Spannungen, innerhalb deren sich das kultu
relle Schaffen des Menschen vollzieht ; es 
wurde fur das Fach die Einsicht (wieder-)ge
wonnen, daB Verii.nderung und Wandel unab
dingbar zum Erscheinungsbild jeder Kultur 
gehoren , »da das Geistige wie das Materielle 
wandelbar ist und der Wechsel der Zeiten die 
Formen, welche das Gewand des auBeren wie 
des geistigen Lebens bilden, unaufhorlich mit 
sich rafft «, wie es J. Burckhardt schon formu
lierte.7 

Die Diskussion iiber Kontinuitat und Tradi
tion sowie iiber Neuerung und Kulturbruch 
hat aber auch gezeigt, daB die Verii.nderbarkeit 
geistigen und materiellen Guts , gemessen in 
Zeiteinheiten, nicht gleichmii.Big fiber die 
Volkskultur verhiingt ist. Eine Hausform oder 
Vererbungsgewohnheit hat ein groBere Behar 
rungskraft als ein Trachtenbestandteil oder 
eine Liedmelodie; Prunkschiissel und Zierkurg 
sind starker modisch wechselndem Gestal
tungswillen unterworfen als die Gebrauchske
ramik auf dem offenen Feuer. 8 Der groBere 
oder geringere Grad von Komplexitii.t oder Re
prii.sentationsqualitat hat Auswirkungen auf 
den WandlungsprozeB , er steuert also die Ver
ii.nderungsgeschwindigkeit. Damit ergibt sich 
eine erste Moglichkeit der Strukturierung . 

Zurn anderen besitzt nicht jede Innovation 
das gleiche Gewicht. Die Einfuhrung von 
Sichte und Hausense zur Getreidemahd war 
nicht blo/3 die Auswechslung einer Schnitt 
Technik durch eine andere; sie erforderte viel
mehr nun zwingend die Muskelkraft des Man
nes und verii.nderte damit die Art der Arbeits
verteilung zwischen den Geschlechtern auf ei
nem Bauernhof. 9 Folgenreicher aber war der 
Ubergang von einer gemischten Landwirt
schaft zur reinen Viehzucht; dadurch wurde 
nicht nur das auBere Erscheinungsbild einer 
Landschaft betroffen, inklusive ihrer Fahrt
wege und Flurbegrenzungen, sondern auch die 
Gestalt der Hofe, die GroBe der Sta.He und 
Scheunen , die Art der Gerateausstattung, der 
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gesamte bauerliche Arbeitsrhythmus , die Be
ziehungen zu N achbarn und zum Markt und 
vieles andere. Art und Folgenschwere einer In
novation erlauben also eine Periodisierung des 
an sich permanenten Wandlungsprozesses. 

Hinzu kommt , da/3 in der Historiographie 
schon seit langem die Uberzeugung herrscht, 
da/3 der kontinuierliche Ablauf der Mensch
heitsgeschichte Verdichtungen erfahrt, die es 
erlauben, von »Weltreichen «, »Epochen «, 
»Phasen « und »Perioden « zu sprechen. Ist man 
zunii.chst einmal von Kulturbriichen , kata
strophalen Abstiirzen des historischen Ver
laufs ausgegangen, so tendiert man heute eher 
zur Vorstellung von einer qualitativen und 
quantitativen Komprimierung der Verii.nde
rungen an einzelnen Zeitsiiumen. 10 Man ver
meidet nicht nur die Angabe exakter Fix
punkte , sondern auch die mit der Epochisie
rung gerne verbundene Deutung der Mensch
heitsgeschichte; an die Stelle einer antik
zyklischen11 oder judisch-christlichen linearen 
Geschichtsdeutung 12 trat die positivistische 
Beschreibung einzelner Epochengrenzen oder 
die Erprobung des Aussagegehaltes von Be
griffen wie »Renaissance« , »Barock « und 
»Neuzeit «.13 

Ungebrochen aber ist die Grundiiberzeu
gung, daB die Epochisierung historischer Ver
laufe nicht nur ein leidiges Hilfsmittel zur Un
terteilung unendlicher und ungeschiedener 
Stoffmassen darstellt , sondern daB sie tatsii.ch
liche Erkenntnisse verspricht; ja man fordert 
sie geradezu, weil der historische Stoff »in sei
ner amorphen Fiille sonst fur das geschicht
liche Verstehen unfaBbar bleiben wiirde.« 14 

Auch der folgende Versuch der Gliederung der 
deutschen Volkskultur geht also vom Vorver
standnis der Gliederbarkeit der historischen 
Entwicklung und von der Legitimitii.t generel
ler Benennungen aus . Er ist dariiberhinaus 
bestimmt durch ein praktisches Bediirfnis; bei 
der Auswertung der Aktenbestiinde unserer 
kommunalen, staatlichen und kirchlichen Ar
chive ergibt sich das Problem der Splitterbe
lege. Viele Detailinformationen bleiben iso
liert, geben ihren sachlichen , sozialen und re
gionalen Zusammenhang nicht preis. Die 
Frage der Ubertragbarkeit und Generalisier
barkeit einer Quellenstelle steht dauernd im 
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Raum. Hier kann das Beziehen des unzweifel
haften Einzelbelegs auf die im wissenschaft
lichen Diskurs gewonnene Anschauung von ei
ner allgemeinen Entwicklung weiterhelfen. 
Die Moglichkeit von Trug- und Zirkelschhissen 
bei diesem Vorgehen per analogiam wird zwar 
nicht verkannt, doch ist dieser hermeneutische 
ProzeB auch bestandig offen fur Korrekturen 
und Revisionen. Auf sie bleibt zu hoffen bei 
einer vorsichtigen Anwendung dieses Ver
fahrens. 

Bei der Zusammenfassung der deutschen 
Volkskultur zu groBeren, in sich relativ homo
genen Einheiten stellte sich die Frage des me
thodischen Vorgehens; drei Moglichkeiten bo
ten sich an. N achdem bereits seit den Zeiten 
des Humanismus das Bild von einer Dreitei
lung der abendlandischen und deutschen Ge
schichte (Antike-Mittelalter-Neuzeit) entwik
kelt, durch den Historiker Christoph Cellarius 
(1638--1707) in die Wissenschaft eingefuhrt 
und seitdem eifrig diskutiert worden ist, lag es 
nahe, sich diesem, innerhalb der Historie weit
gehend konsensfahigen Modell anzuschlieBen. 
Doch schnell zeigten sich die Grenzen der 
Ubertragbarkeit; viele der von den Historikern 
herangezogenen Orientierungspunkte und 
Entwicklungen spiegeln sich als Einschnitte in 
der Kultur der breiten Beviilkerung Mitteleu
ropas nicht, nur unwesentlich oder zeitlich er
heblich verschoben wider: der Einfall der Hun
nen, die Ausbreitung des Islam, die Eroberung 
Italiens durch die Langobarden, der Ubergang 
des Konigtums auf die Karolinger, die Ent
deckung der Neuen Welt, die Eroberung von 
Konstantinopel, die Franziisische Revolution, 
die Russische Revolution usw. Namentlich Un
tergliederungen nach Herrscher-Dynastien 
(Zeitalter der Ottonen, Salier, Staufer etc.), so 
bedeutsam diese in einer aristokratisch ge
formten Zeit for die politische Ordnung sein 
mochten, bedeuten fur die Volkskultur wenig. 
Eher konnten Epochenbegriffe, die sich an 
rechtlichen oder geistigen Bewegungen orien
tieren, auch Einschnitte furs Volksleben be
zeichnen: Feudalismus, Absolutismus, Refor
mation, Aufklarung; hier wird im einzelnen zu 
zeigen sein, ob durch sie auch Wesentliches fur 
die Volkskultur ausgesagt wird odere ob nicht 

primar die Kultur der Eliten charakterisiert 
wird. Eine glatte Ubertragung historischer 
Zeiteinteilungsmodelle jedenfalls schied aus. 

Faszinierender ware es da schon gewesen, 
die Entwicklungsgeschichte der »kleinen 
Leute « nach gleichbleibenden iibergeordneten 
Bezugspunkten zu gliedern, wie es besonders 
von Soziologen immer wieder gefordert wird. 15 

Welche Bedeutung hatten Institutionen im Le
ben der Bevolkerung? Wie stand es mit dem 
strukturellen Gleichgewichtszustand sozialer 
Gruppen, wie mit der Steuerungskapazitat der 
gesellschaftlichen Systeme, wie mit der Eman
zipation des einzelnen gegeniiber Ideologien? 
Wo lagen die Einschnitte in der Monopolisi
erung offentlicher Gewalt, wo jene der gesell
schaftlichen und psychischen Differenzie
rung .16 In welchem AusmaB konnte der ein
zelne frei iiber sich verfii.gen, bzw. wie stark 
unterlag er Formen der Fremdbestimmung? 
Zweifellos kiinnte jede dieser Leitfragen We
sentliches iiber das Leben der deutschen 
Bauern, Handwerker, Tageliihner, Kaufleute 
usw. bloBiegen. Leider mangelt es uns aber 
derzeit noch an zuverlassigen Antworten iiber 
die Jahrhunderte hinweg. Zurn anderen ver
mag ich keinen Bezugspunkt anzugeben, der 
im Lauf der Zeit nicht seinen Stellenwert so
wohl im BewuBtsein der Zeitgenossen wie in 
der retrospektiven Wertung verandert hatte; 
keiner zudem erschien umfassend genug, um 
alle wichtigen Seiten des menschlichen Lebens 
in der Vergangenheit transparent zu machen. 

Das Verfahren, welches noch blieb, ist be
scheiden; ein Ausgehen vom positiven Befund, 
keine gedanklich-systematische Konstruktion, 
sondern eine Betrachtung der einzelnen Zeit
raume und der Versuch nach deren Sonderung 
aufgrund sich andernder Dominanten im Le
bender breiten Masse. Man konnte wohl von 
einem »synthetischen Vergleich« 17 sprechen, 
bei dem es darum geht, die spezifische Gestalt 
groBerer Zeitraume in Abrenzung von voraus
gehenden und nachfolgenden Einheiten zu er
fassen, ohne damit Aussagen iiber die notwen
dige Abfolge zu verbinden. Die Erorterung von 
Gesetzma.Bigkeiten des Ablaufs verbot sich 
schon aufgrund des notwendigen Wechsels der 
Betrachtungsrichtungen. Die Weite des Ge-
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genstandes - Volkskultur - mit unterschied
lich dichter Bearbeitung und auBerst unein
heitlichem Quellenmaterial schien keine Al
ternative zu dieser mehr »impressionistischen« 
Methode zu bieten. 18 Aufgrund des gegenwar
tigen Standes der Forschung werden wir uns 
damit begnftgen mftssen, vorwaltende Tenden
zen einer Zeit herauszustellen, ohne sie zu spe
zifischen Zeit- oder Lebensstilen komprimieren 
zu kiinnen. 19 

Beschrankung tut auch in anderer Hinsicht 
not; etwa in Hinsicht auf die raumliche Er
streckung. In die folgende Betrachtung ist le
diglich das sog. deutsche Altsiedelland einbe
zogen, grab gesprochen der Raum der heutigen 
Bundesrepublik. Die Landschaftenjenseits der 
Elbe schienen durch die ethnischen Gegeben
heiten, durch die Vorgange der sog. Ostkoloni
sation, durch die erheblich spatere Christiani
sierung und durch die Besonderheiten ihre Be
viilkerungs- und Wirtschaftsstruktur als eine 
GriiBe eigener Ordnung. Zunehmende Dispari
tat der Raume hatte die Herausarbeitung von 
gleichsinnigen Entwicklungen noch weiter 
erschwert. 20 Auch bei der vorliegenden Ein
grenzung bleibt die Inhomogenitat noch be
angstigend gro/3; so haben Anderungen der 
Wirtschaftslagen wiederholt den Nordwesten 
Deutschlands kontrar zum Suden getroffen. 
Modernitat bzw. Ruckstandigkeit im Hausbau, 
im Speisensystem und anderem wurden da
durch ausgetauscht; die aufVeranderung bzw. 
Beharrung gerichtete Entwicklung verlief ge
genlaufig. 21 Ahnliches gilt fur unterschiedliche 
Sozialgruppen; agrarische Depressionen korre
spondierten nicht selten mit stadtisch-gewerb
lichen Konjunkturen wie im spa.ten 14. und 15. 
Jahrhundert. Ja sogar verwandte Berufsgrup
pen wie kleine und mittlere Bauern konnten 
durch die namliche Wirtschaftslage in ganz 
unterschiedlicher Weise betroffen und damit 
kontrar in ihrem Lebensstil gepragt werden. 22 

Solche Beobachtungen verbieten es, die Epo
chen der deutschen Volkskultur einfach an 
Konjunkturzyklen, selbst dart wo sie sakulare 
AusmaBe annehmen, 23 anzuhangen, miigen 
sich auch for beschranktere Fragen verbluf
fende Parallelen ergeben. 24 Monokausale Er
klarung mu/3 angesichts der komplexen Wirk
lichkeit zu kurz greifen. Die Qualitat echter 
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Epochengrenzen kiinnen nur jene Veranderun
gen beanspruchen, die nich nur eine soziale 
Gruppe in ihrer Lebensgestaltung nachhaltig 
beeinfluBten, sondern die groBe Masse des 
Volkskiirpers. Nur wenn einzelne AnstiiBe in 
einer Vernetzung unterschiedlichster Fakto
ren die bestehenden Systeme sozialer und 
wirtschaftlicher Macht, ethischer und geistiger 
Orientierung, die Abhangigkeit des Menschen 
von Natur und Umwelt nachhaltig umpragten, 
haben wir eine echte Schwellenzeit vor uns. 

Daraus folgt zwingend, daB wir starker als 
im Bereich der politischen Geschichte mit ei
ner langen Dauer des Veranderungsprozesses 
rechnen mftssen. »Es gibt kaum jemals voll
kommene Abbruche der Geschichte, keine 
scharfen Grenzen der Zeiten. Breite Streifen 
allmahlicher Veranderung leiten aus einer in 
die andere Periode uber. Und was eine ent
scheidende Zeitwende im ewigen Strom des 
Geschehens bezeichnen kann, ist nur ein ra
scherer Ablauf der Wandlung durch pliitzliche 
Haufung ihrer Erscheinungen auf vielen ver
schiedenen Daseinsgebieten, der Durchbruch 
lange vorbereiteter Entwicklungen. «

24
" 

Mit Aubin und anderen 25 betrachte ich Ver
anderung als eine der menschlichen Kultur 
immanente Erscheinung; 26 es kann nur darum 
gehen, Phasen des beschleunigten Wandels 
von solchen des verziigerten Wandels abzuhe
ben, was man verkftrzt als dynamische oder 
statistische Epochen bezeichnen kann. Die 
Einschnitte will ichjeweils in solche Zeitraume 
legen, die durch den neuen »Geist« der betref
fenden Periode bereits nachdrucklich be
stimmt sind. Nicht das erste Auftreten einer 
Erscheinung soll als epochemachend gelten, 
sondern deren weitgehende Internalisierung; 
die Markierung soll hinter dem take-off lie
gen. 27 Da/3 sich trotzdem rezessive Elemente 
noch lange erhalten konnten, gilt als selbstver
standlich; diese Tatsache sollte stets im Be
wuBtsein bleiben, auch wenn auf sie nicht 
dauernd hingewiesen wird. 

* 

.. 
' 



n
Lle 
;ig 
es 
in 
;o
rrd 
·er 
en 

tls 
ei
:es 
111-
ne 
en 
1n 
1t
les 
:a
he 
~r
. ch 

er
;ur 
1m 
els 
1e
ler 
)ie 
:ne 

ef
Je-

1er 
~n, 
1g; 
ie-
1te 
er-
3e
:ht 

I 

; 

f 

5./6. Jahrhundert: Ende der 
romischen Herrschaft - Landnahme 
germanischer Stamme: 

»Wenn alle Mitglieder einer bestimmten Ge
sellschaft eine Kultur teilen, ist der Begriff 
'Volkskultur' uberflussig.« 28 Man konnte ver
sucht sein, dieses Stadium fur die germani
schen Stamme der Volkerwanderungszeit an
zunehmen. Waren Glaubensvorstellungen, Ar
beitsweisen, Lied- und Erzahlgut, Kleidung 
und Nahrung, Kommunikationsformen etc. 
noch so allgemein verbreitet, daB sich eine 
Hierarchisierung des kulturellen Bereiches 
nicht ausbilden konnte? Tatsachlich wissen wir 
daruber trotz des singularen Glucksfalls von 
Tacitus' Germania 29 viel zu wenig. Ganz un
zweifelhaft aber sind die Nachrichten uber die 
starke soziale Differenzierung bereits in dieser 
Epoche. 30 Und die auBerordentliche Beigaben
fulle mancher Adelsgraber gegenuber der 
schlichten Ausstattung der Reihengraber 
scheint eher fur unterschiedliche Lebensstile 
zu sprechen . 

Mit der machtpolitischen Auflosung des Ro
mischen Reiches und dem Ruckzug bzw. der 
Vertreibung von Soldaten, Beamten, Hand
lern, Kolonen und Grundbesitzern aus den 
Grenzbereichen des Imperiums gegenuber der 
germania libera datiert jedenfalls ein tiefer 
Einschnitt im bisherigen Kulturgefuge. Die 
ausgedunnten Zonen wurden besetzt mit ger
manischen Stammen, von den Ripuariern und 
Saliern bis hin zu den Alemannen und Baju
waren. Und auch im Vorfeld des Limes endet 
die seit langem andauernde Wanderung ger
manischer Volkerschaften. 31 Damit vollzieht 
sich innerhalb eines Jahrhunderts (spates 5. 
und 6. Jahrhundert) ein Wandel von nachhal
tigem Gewicht: Die Germanenstamme werden 
seBhaft. 

Dies hatte weitreichende Folgen. Der Bevol
kerungsruckgang, der seit dem 2. nachchrist
lichen Jahrhundert die demographische Ent
wicklung gekennzeichnet hatte, wurde ge
stoppt; das Ende der Volkerwanderung mit 
massenhaftem Verlust von Menschen und 
Sachgutern und die am Beginn des 6. Jahr
hunderts aus Agypten eingeschleppte Pestepi
demie markieren eine Phase zunehmender Be-

volkerungsverdichtung in Mitteleuropa, die 
bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts anhalt. 32 

Das lenkt die Energien des Volkes aufErwerb, 
Ausbau und Kultivierung nutzbaren Bodens, 
auf die Errichtung dauerhafter Hauser, auf die 
Intensivierung des Anbaus; aus Halbnomaden 
werden nun Bauern. Zwar durfte im Jahrhun
dert des SeBhaftwerdens die vertraute Form 
der Feld-Gras- bzw. Feld-Wald-Wirtschaft mit 
dem Schwergewicht der Haltung von Vieh und 
Schweinen noch beibehalten worden sein, doch 
schon bald verschieben sich die Gewichte. 

Bevorzugt errichten die Germanen ihre 
Siedlungen naturlich in den Zonen, die bereits 
von der Vorbevolkerung kultiviert worden wa
ren; dabei werden gelegentlich altere Siedlun
gen weiterbenutzt, 33 sehr haufig aber kommt 
es zur Anlage neuer Ortschaften und damit zu 
einer Neugestaltung des Landschaftsbildes. 
Besonders auf einstigem Romer-Territorium 
lassen sich die Germanen keineswegs massiert 
entlang der vorzuglichen HeeresstraBen nie
der, sondern ebensogern im Zwischenbereich. 34 

Mit den Dorfern und den N amen, die sie ihnen 
geben, ergreifen die Germanen vom Raum Be
sitz. Man ist heute davon uberzeugt, daB es 
fast durchweg Ansiedlungen mit wenigen Hof
stellen waren, Weiler und Drubbel, keineswegs 
groBe StraBen- oder Haufendorfer. 35 Namenge
bend sind oft die kleinen Adeligen, die als Sied
lungsherren die Landnahme offenbar entschei
dend pragten. 36 

Zwar hat man sich in den kleinen Dorfern 
durchweg auf Dauerbewohnung eingerichtet 
mit massiven, auf Pfosten und Mittelsaulen 
ruhenden Hausern, deren AuBenwande in der 
Regel aus Lehm-Flecht-Fachwerk bestanden 
haben durften und die man nicht selten zur 
Einsparung von Wandkonstruktionen und zur 
besseren Warmekonservierung in den Boden 
eintiefte; doch uberwiegen bei weitem die ein
fachen, ungegliederten und unregelmaBig 
ubers Gelande verstreuten Einzelgebaude, die 
meistjeweils nur einer einzigen Funktion dien
ten.37 Nichts spricht dafur, daB man in der 
Lage oder willens war, die romische Hausbau
technik weiterzufuhren. Dies gilt noch mehr 
fur das stadtische Bauwesen mit seinem hoch
entwickelten Ziegel- und Quaderbau oder dem 
Hypokaustensystem. Damit korrespondiert die 
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geringere Bedeutung, welche den romischen 
Stadten oder stadtiihnlichen Militiirsiedlungen 
nunzukam. 

Mit dem Ende des nom·adenhaften Herum
ziehens und eines auf Beute und Tribut gerich
teten Eroberungssystems muBten sich auch 
der rechtliche Orientierungsrahmen, die Art 
der Herrschaftsausiibung, die iiblichen Kom
munikationsformen, insgesamt die Mentalitat 
der Menschen veriindern. Vorbei ist nun die 
Zeit, da ganze Stammesverbiinde von einer Re
gion in eine andere verpflanzt wurden, da man 
die gesamte wehrtiichtige miinnliche Jung
mannschaft als ver sacrum zu Eroberung oder 
Auswanderung in die Ferne schickte. Bezeich
nenderweise besitzen wir von einer Reihe ger
manischer Stiimme aus der Zeit unmittelbar 
nach dem AbschluB der Landnahme als wich
tigste Quelle umfangreiche Rechtskodifikatio
nen, die bekannten sog. Volksrechte. In dem 
durchgangigen Streben nach Sicherung von 
Eigentum und korperlicher Unversehrtheit 
des einzelnen weisen sie die Richtung der 
neuen gesellschaftlichen Bediirfnisse. 38 Sie wa
ren so bedeutsam geworden erst durch die SeB
haftigkeit. 

Eine zweite wichtige Entscheidung bringt 
das Jahrhundert der Landnahme, niimlich die 
fiir das Christentum. Clodwigs Taufe im Jahre 
498 (oder 507)39 und seine damit verbundene 
Option fiir die romische Form christlichen Be
kenntnisses weisen die Richtung; in welcher 
sich die Germanenstamme kiinftig auf religio
sem Gebiet weiterentwickeln werden. Damit 
war sowohl eine Absage gegeniiber den bishe
rigen heidnischen Kulten und Mythen verbun
den wie auch gegeniiber dem Arianismus, mit 
dem verschiedene Volksgruppen (Burgunder, 
Westgoten, Bajuwaren) bereits in Beriihrung 
gekommen waren. Von einer umfassenden 
Christianisierung kann selbstverstiindlich im 
Jahrhundert der Landnahme keine Rede sein; 
die Zugehorigkeit zur christlichen Kirche 
beschrankte sich zuniichst auf die Herrscher
hauser und deren unmittelbare Umgebung -
Sachsen und Thuringer folgten ohnehin erst 
mit erheblicher Verzogerung -, doch war nun 
eine Weichenstellung vollzogen, die fiber den 
Glaubensbereich hinaus den Weg offnete, auf 
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dem antikes Kulturgut seinen Weg zu den 
Germanen fand. 

Die Spannbreite der miteinander vielfach 
vernetzten Gebiete reicht von der Schrift fiber 
Literatur und Kunst bis hin zu Formen der 
Herrschaftslegitimation und damit der offent
lich-rechtlichen VerfaBtheit der neuen staat
lichen Gebilde. Dabei soil nicht verkannt wer
den, daB eine gewisse Affinitiit zur romischen 
Kultur bereits vor dem Ende des lmperiums 
bestanden hat. Teilweise waren die Germanen 
iiber den Limes hinweg mit den Romern in 
fliichtige Beziehungen gekommen, oder sie 
hatten sich gar als Foederaten gewinnen !as
sen; sicherlich wird auch von der romanisier
ten Restbevolkerung, die in Siiddeutschland 
und in der Rheinzone den Zusammenbruch der 
romischen Herrschaft iiberdauerte, 40 eine Tra
dierung antiker Lebensformen ausgegangen 
sein, doch hat erst die Option for die antike 
Staatsreligion, die ihre Oberhaupt im romi
schen Papst - im Zentrum des einstigen Im
periums - wuBte, in umfassender Weise zu ei
ner dauerhaften Assimilation antiker Traditio
nen gefiihrt. 

Die beiden Merkmale - DauerseBhaftigkeit 
der breiten Bevolkerung und deren Christiani
sierung, projektiert zuniichst durch die Herr
schaftsspitzen - scheinen mir dem 5./6. Jahr
hundert den Charakter einer Schwellenzeit zu 
geben. Das bisherige Leben der germanischen 
Stamme gelangte damit an eine entscheidende 
Wende; die folgenden Jahrhunderte werden 
gepriigt sein durch die Ausfaltung der Konse
quenzen aus den genannten Grundsatzent
scheidungen. 

7.-12. Jahrhundert: archaische Zeit 
- Epoche der Konsolidierung 
Da ist zunachst einmal die Tendenz zur Aus
bildung eines dauerhaften, gegliederten Herr
schaftssystems, welches den Notwendigkeiten 
einer seBhaften Bevolkerung entsprach . Bis 
zur Mitte des 13. Jahrhunderts steht sie unter 
dem vorwaltenden Aspekt eines universalen 
Konig- oder Kaisertums; primar war mit des
sen Realisierung zwar die Schicht der Stam
mesfiihrer und der iibrigen Hochadeligen be-
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faBt, doch wurde auch die gesamte abhii.ngige 
Bevolkerung durch Kriegsdienst, Romzuge, 
Staatsfronden und Abgabenverpflichtung be
troffen.41 Aktiven EinfluB auf den Besitz der 
obersten staatlichen Gewalt freilich kann die 
Masse der Bevolkerung nicht ausuben; »Volk« 
im Zusammenhang der Bestellung von Koni
gen meint in dieser Zeit ausschlieBlich »Adel«. 

Zur Sicherung des Friedens im Alltag und 
zur geregelten Ausubung von offentlicher Ge
walt werden in dieser Epoche unterschiedliche 
Systeme erprobt: Einteilung des Herrschafts
gebietes in Gaue, in Grafschaften, Aussendung 
von -koniglichen Sonderbevollmii.chtigten, per
sonliche Entscheidungen der Wanderkiinige, 
Bildung von Immunitatsbezirken, Bevorzu
gung von weltlichen oder geistlichen Gewalt
trii.gern - all diese Ansatze zielen auf eine Sta
bilisierung der Herrschaft, ohne daB sie inner
halb dieser Phase zu einem AbschluB gekom
men wii.ren.42 Im wesentlichen regelte sich die 
Teilhabe an offentlicher Gewalt, die Verfogung 
uber Eigentum und die Entfaltung eines per
sonlichen Entscheidungsfreiraumes nach den 
personalen Beziehungen, in denen der einzelne 
stand; dieses System war so umfassend, daB 
man von einem Personenverbandsstaat 
spricht. 43 Fur den einzelnen war wii.hrend die
ses Zeitraums seine Stellung in einem hier
archisch gegliederten sozialen und rechtlichen 
System entscheidender ~ls seine Zugehiirigkeit 
zu einer bestimmten Region; die Offenheit die
ser Ordnung ist Basis bestii.ndiger Auseinan
dersetzungen (Fehden, Kampf um Vormacht
stellungen). 

Das Lehnswesen ist das stii.rkste Mittel zur 
Ausbildung einer dauerhaften Herrschafts
struktur in dieser Zeit. Wir wissen, daB in ihm 
Elemente galloromischer Vasallitat, welche die 
einwandernden Germanen besonders am 
Rhein und westlich davon antrafen, ver
schmolzen mit dem Gefolgschaftsgedanken der 
Volkerwanderungszeit. 44 In der Weitergabe 
von Grund und Boden bzw. in der Leistung von 
Diensten und Abgaben hatte dieses System 
seine materielle Grundlage, in der Begrun
dung eines Treueverhii.ltnisses zwischen Mann 
und Herr seine ideelle. So wird rechtliche und 
soziale Ungleichheit zu einer charakteristi-

schen allgemeinen Norm. Sie wird es so um
fassend, daB wir hii.ufig eine zuverlii.ssige Ver
ortung der verschiedenen Personengruppen 
innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie 
nicht anzugeben vermiigen: Herziige, Grafen, 
Barone, Edelfreie, Gemeinfreie, Freigelassene, 
Unfreie, Gemeinzinser, Barschalken, Leibei
gene, Knechte (oder lateinische Entsprechun
gen wie principes, comites, proceres, satrapae, 
nobiles, ingenui, liberi, ministri, exercitales, 
servi, mancipia) spiegeln die komplizierten 
Formen gegenseitiger Abhii.ngigkeiten, mit de
nen man zu einer Ordnung des offentlichen 
und privaten Lebens kommen wollte. Das ver
weist auf eine Weiterbildung des gesellschaft
lichen Aufuaus, wie er uns bereits in den 
Volksrechten entgegengetreten war. Die 
Grenzlinien zwischen den einzelnen Schichten 
scheinen vielfach nicht festgelegen zu haben; 
es konnte zu bestii.ndigen Fluktuationen kom
men. 45 Persiinliche Bindung, zersplitterte Sozi
alstruktur und Durchlii.ssigkeit sozialer 
Schranken gehoren zu den Signa dieser Zeit. 

Damit korrespondiert ein schwer uberschau
barer Herrschaftsraum, in welchem die Dezen
tralisierung von Herrschaftsrechten domi
niert; Mangel an festen Residenzen, Herumrei
sen der Konige und Herzoge zur Ausubung 
von Herrschaftskompetenzen und immer wie
der neu anlaufende Versuche zu einer groBrii.u
migen Zusammenfassung oberster Herrschaft 
bestimmen Mitteleuropa bis ins 12. Jahrhun
dert.46 Damit geht zusammen der Verfall der 
antiken Munzprii.gung und des vorzuglichen 
romischen StraBennetzes, beides Elemente 
zentralistischer Verwaltung. 47 Fur die breite 
Bevolkerung hatte das zur Folge, daB Abgaben 
vor allem in Form von Naturalien (Getreide, 
Vieh, Kase, Tuche, Farbmittel) 48 erbracht wer
den muBten, daB die Guter des tii.glichen Be.
darfs selber hergestellt oder durch Tauschhan
del bezogen wurden, daB man Menschen und 
Waren mehr auf dem Pferderucken als im 
Fuhrwerk beforderte. 

Die Ansii.tze zu einer Konsolidierung von 
Herrschaft, wie sie einer seBhaften Bevolke
rung angemessen war, beschrii.nkten sich 
nicht auf ein gedanklich-abstraktes Rechtssy
stem,49 sondern brachten auch konkrete, 
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landschaftsgestaltende Objekte als sichtbare 
Zeichen stabiler staatlicher Macht hervor. Vor 
allem in den Perioden militiirischer Bedrohung 
von auBen (durch Awaren, Ungarn, Norman
nen, Mongolen) - aber keineswegs ausschlieB
lich wiihrend dieser Zeit - wurde das ganze 
Land mit einem Netz von Burgen und »festen« 
Hiiusern iiberzogen; hier saBen die Repriisen
tanten staatlicher Macht, hier wurde Recht ge
sprochen und verwaltet, hierher lieferte die ab
hiingige Bevi:ilkerung ihre Abgaben, hier lei
stete man bevorzugt Dienste. 50 Nicht selten 
wuBten die Menschen den hier gebotenen mili
tiirischen und staatlichen Schutz so zu schat
zen, daB sie ihre Wohnsitze hierherverlegten; 
so entstanden viele der burggekri:inten Di:irfer 
und Stiidte, welche bis zur Gegenwart das 
deutsche Siedlungsbild entscheidend mitge
stalten. 

Seit der Jahrtausendwende wird mehr und 
mehr auch die Griindung von ummauerten 
Stiidten als Mittel der Herrschaftskonsolidie
rung bewuBt eingesetzt. 51 Natiirlich sind die 
mitwirkenden wirtschaftlichen Motive nicht 
geringzuschiitzen - auf sie wird spiiter einge
gangen -, doch muB der Bau von Stiidten zur 
Demonstration und Stabilisierung von staat
licher Macht besonders herausgestellt werden. 
Dies gilt besonders fur das 10. und 11. Jahr
hundert, in denen die Stadtherrschaft meist 
unstrittig bleibt und Ansiitze zu einer selbstiin
digen Stadtgemeinde kaum zu beobachten 
sind. Erst an der Schwelle zur nachfolgenden 
Epoche wird die Eigendynamik der Stiidte auf 
wirtschaftlichem, politischen, kulturellen und 
sozialen Gebiet voll wirksam, treten uns Kauf
mannsgilde und stiidtische Eidgenossenschaft 
als selbstiindige Gri:iBen entgegen. 

Bis dorthin bestimmt der agrarische Sektor 
die gesamte Wirtschaft. Allmahlich verlagern 
sich hier die Gewichte von der Viehzucht auf 
den Getreideanbau; dieser war erheblich ar
beitsintensiver und in der nun iiblichen Form 
nur durch die DauerseBhaftigkeit bewiiltigbar. 
Umgekehrt bietet er aber auch der anwach
senden Bevi:ilkerung die Grundlage ihrer Er
niihrung, ja auch die Entstehung der Stadt ist 
nur denkbar infolge der Intensivierung in der 
Landwirtschaft. 52 Im Rahmen der natiirlichen 
Gegebenheiten kommt man zuniichst noch 
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ohne entscheidende Neuerungen aus; das Sor
timent an Kulturpflanzen bleibt konstant 
(Dinkel, Gerste, Weizen, Roggen, Hanf, Flachs, 
Mi:ihren, Erbsen) 53

, und auch in den landwirt
schaftlichen Arbeitsformen fehlen gri:iBere 
Umbriiche. Nach wie vor herrscht das Rinder
gespann mit Widerrist-Doppeljoch vor dem 
Pflug ; dieser ist in der Regel ein einfaches 
Haken-iihnliches Geriit, das sich noch nicht 
zum Beetpfliigen eignete, sondern ein Arbei
ten der Lange und Quere nach erforderlich 
machte. Nur ganz langsam wird das leistungs
stiirkere Pferd mehr in der Landwirtschaft be
riicksichtigt; das Beschlagen mit Hufen, wel
ches in Vergessenheit geraten war, wird wie
der iiblich , Sielen- und Kummetanspannung 
setzen sich durch, doch beide Neuerungen 
kommen hauptsiichlich dem Transportwesen 
zugute. Auf dem Acker wird das Pferd zu
niichst nur vor die Egge gespannt. 54 Wohl er
halt die Landwirtschaft eine zunehmende Be
deutung, doch dominieren noch relativ exten
sive Bewirtschaftungsformen: Man nutzt ein 
Stuck Feld solange in ununterbrochener Falge, 
bis man es aufgrund nachlassenden Ertrages 
fur mehrere Jahre (oder Jahrzehnte) mit Wald 
oder Gras bewachsen lassen muB oder wech
selt bestiindig zwischen Acker und Brache 
(Zweifelderbrachwirtschaft) .55 Diese Wirt
schaftsweisen waren nicht nur ertragsarm, 
sondern auch durch MiBernten gefahrdet. 

Die wohl nicht ausschlieBliche, aber das ge
samte Geschehen in der Landwirtschaft be
stimmende Organisationsform ist die Villica
tion oder der Fronhofsverband. Die von einem 
Grundherrn (Konig, Herzog, Adeligen und in 
zunehmenden MaBe auch Kli:istern) abhiingi
gen Bauern - viele von ihnen rechtlich Leibei
gene - sind zu einem geschlossenen Wirt
schaftsverband zusammengefaBt. 56 Diese Hof
giiter (Herrenhi:ife, Domiinen, adeligen Eigen
wirtschaften, Salhi:ife) erreichen teilweise 
beachtliche Gri:iBen (1000 ha und mehr); ver
schiedentlich sind sie auch gegliedert in Zen
tral- und Unterhi:ife mit einer gegenseitigen 
Abstimmung der Hauptnutzungsrichtung. Da 
ein allgemeiner Warenaustausch iiber den 
Markt noch nicht existiert, miissen Autarkie 
und zentrale Planung entsprechend den Be
diirfnissen der betreffenden GroBgrundherren 
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entscheidende Orientierungswerte fi.ir die tiig
liche Arbeit gewesen sein. Das bedingt fi.ir den 
einzelnen abhiingigen Landmann ein groBe 
MaB an unselbstiindiger Arbeit, insbesondere 
ein Uberwiegen der Frondienste gegem1ber 
den zu leistenden Abgaben. Wie wir aus der 
wichtigsten Quelle zu dieser Wirtschaftsform, 
dem capitulare de villis von Karl d. Gr., 57 ent
nehmen kiinnen, sind auch die Handwerker in 
dieses System weisungsgebundenen Arbeitens 
noch weitgehend einbezogen . Die abhiingigen 
Bauern und leibeigenen Knechte wohnen in 
der Hauptsache in weilerartigen kleinen Sied
lungen in unmittelbarer Niihe des Fronhofes; 
das seit der Landnahme entstandene Sied
lungsbild wird also nicht entscheidend veriin
dert. Dies gilt auch fur die Flur, die meist in 
GroBbliicke aufgegliedert bleibt. 58 

Die Villikationsverfassung ist die konse
quente Weiterfi.ihrung der Abhangigkeitsver
haltnisse , die bereits zur Zeit der Landnahme 
bestanden; hatte doch bereits die iilteste Sied
lungsschicht, bei der die Ortsbezeichnungen 
aus einem Personennahmen und einem Suffix 
gebildet wurden, darauf gewiesen, daB hier 
primar Leute sich niederlieBen, die in irgendei
ner Form zur familia des (adeligen) Namens
gebers gehiirten. Wahrend der folgenden Zeit 
muB auch ein erheblicher Teil der zunachst ge
meinfreien Beviilkerung in rechtliche und 
wirtschaftliche Abhangigkeit zu Adeligen (und 
zur Kirche) geraten sein. SeBhaftigkeit und 
starkere Betonung des Ackerbaus machten 
den freien Bauern mehr und mehr von zu 
Hause unabkiimmlich: er konnte nur mehr 
fallweise und nahe der Heimat zum Kriegs
dienst herangezogen werden bzw. muBte ver
suchen, diesem viillig zu entgehen. 59 Eine Lo
sung ergab sich in der freiwilligen Unterord
nung unter adelige oder kirchliche Grund
herren, bei denen dafi.ir die Verpflichtung zum 
Dienst mit der Waffe kumulierte . Das hatte 
eine schrittweise Umstrukturierung der Be
viilkerung zur Folge; es bildete sich ein Stand 
von Berufssoldaten heraus (Adelige, aber auch 
Bischiife und Abte mit Dienstmannen und Rei
sigen), in deren Abhiingigkeit die Masse der 
landlichen Beviilkerung stand. 60 

Wiederholt muBte bei den bisherigen Aus
fi.ihrungen die Kirche als politische, wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Kraft er
wahnt werden . Dies ist ein Hinweis darauf, 
daB die Entscheidung fur das riimisch orien
tierte Christentum nachhaltige Folgen fur die 
an die Landnahme anschlieBende Epoche ha
ben sollte. Im wesentlichen sind auch hier 
Konsolidierung und Festigung zu verzeichnen. 
Zuniichst einmal galt es, die christliche Lehre 
in der Masse des Volkes zu verbreiten, nach
dem sich vorher lediglich die fuhrenden Fami
lien hatten taufen }assen. Diese Aufgabe 
wurde vor allem geleistet durch iroschottische 
Missionare, die aus Landern kamen, in denen 
das kirchliche Leben durch die Viilkerwande
rung nicht in Mitleidenschaft gezogen worden 
war. 61 Vielleicht noch wichtiger als die land
fremden Missionare selbst wurden die einhei
mischen Weltpriester, die an den Domkliistern 
herangebildet wurden. 

Die endgiiltige Sicherung der ersten Mis
sionserfolge geschah dann durch die kontinu
ierliche Anlage von Kliistern auch auf dem 
Land und durch die Einrichtung einer stabilen 
Seelsorgeorganisation. Bereits im 8. Jahrhun
dert existierten eine beachtliche Reihe von 
Kliistern (Stablo, Malmedy, Reichenau, St. 
Gallen, Weltenburg, Kremsmiinster, Niederal
taich, Innichen, Kitzingen, Ochsenfurt, Amo
neburg, Fritzlar, Ohrdrufusw.); 62 sie festigten 
das Christentum vor allem in jenen Regionen, 
die durch die Wanderbischiife nicht erreicht 
worden waren. In dieser Aufgabe wirkten die 
Manche schon bald zusammen mit dem immer 
zahlreicher werdenden Stand von Weltprie
stern, die nach der Bistumsorganisation durch 
Bonifatius 63 das gesamte Land mit einem Netz 
von Pfarreien zur Dauerseelsorge iiberziehen 
konnten. 

Besonders die Kloster sollten fur die weitere 
Entwicklung griiBte Bedeutung erlangen; zur 
Griindung und gedeihlichen Entfaltung · war 
ihnen von den Konigen, Herziigen und Adeli
gen umfangreicher Grundbesitz iibereignet 
worden. Durch dessen Kultivierung trugen sie 
entscheidend bei zum Landesausbau; sie ent
wickelten dabei Arbeitsweisen, die vorbildlich 
auch auBerhalb der Klostermauern werden 
sollten (Formen der Fruchtfolge, Kultivierung 
von Nutzpflanzen, Anlage bestimmter Ge
hiifte). Besonders waren die Manche durch 
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ihren das gesamte Abendland umspannenden 
Zusammenhalt, mit bestii.ndigen Kontakten 
untereinander und erheblicher personlicher 
Fluktuation in der Lage, die auBerhalb des 
Deutschen Reiches fortlebenden Traditionen 
der romischen Antike aufzunehmen und wei
terzupflegen. Dies gilt sowohl for die lateini
sche Sprache wie for Schrift und Buchwesen, 
aber auch fur antike Dichtung und Recht, fur 
Handwerkstechniken wie die Pergamenther
stellung, den Steinbau und die Goldschmiede
kunst, ferner for die Kultivierung von Salaten 
und Gemuse, fur die Herstellung von Wein und 
Bier und den Bau von Wassermuhlen .64 Nicht 
nur auf der Ebene der Konige und Fursten, zu 
deren Herrschaftslegitimation sie wesentlich 
beitrug, sondern auch im Leben des einfachen 
Mannes war die Kirche bis zum 12. Jahrh
undert eine entscheidende Macht geworden; 
sie vermittelte nicht nur das allgemein ver
bindliche System der Weltdeutung und der et
hischen Werte, sie pflegte vielmehr auch Dich
tung, Musik, Baukunst und Wissenschaft und 
wurde damit zur kulturellen Leitinstanz dieser 
Epoche. Daruberhinaus war ein groBer Teil der 
Bevolkerung zu Institutionen der Kirche, be
sonders zu den Klostern und Bischofsstuhlen, 
in rechtliche und wirtschaftliche Abhangigkeit 
getreten. Die Kirche war zur lebensgestalten
den Macht fur die Menschen dieser Zeit auf
geruckt. 

Die bisher dargestellten Entwicklungen do
kumentieren bestii.ndigen Wandel, freilich ei
nen erheblich langsameren als denjenigen des 
5./6. Jahrhunderts, vor allem sind sie in stii.r
kerem AusmaB eine Folge von Grundsatzent
scheidungen jener Schwellenzeit. Deshalb 
scheint es berechtigt, diese Epoche als Einheit 
und zwar als relativ stabile Einheit zu betrach
ten. Fraglos kennt diese Zeit bereits eine Dif
ferenzierung der Lebensstile entlang der Tren
nungslinien sozialer, rechtlicher und wirt
schaftlicher Gruppierungen, mag es uns die 
Quellenlage vielfach auch nur erlauben, die 
Tatsache dieser Differenzierung zu sehen. Die 
Verfogung uber die eigene Person, uber Eigen
tum und uber Mitmenschen, die Art des ge
sellschaftlichen Kontaktes, die Gestaltung von 
Alltag und Festtag waren grundverschieden 
bei einem leibeigenen Bauern, einem adeligen 
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Burgherren und einem schriftkundigen 
Monch. 65 

13. Jahrhundert und 1. Halfte des 
14. Jahrhunderts: die mittelalterliche 
Wende: 

Nach dem eher gemii.chlichen Entwicklungs
tempo der vorausgehenden Jahrhunderte 
scheint sich im 13./14. Jahrhundert ein ProzeB 
abzuspielen, der in relativ knapperer Zeit
spanne die Volkskultur Deutschlands in neue 
Bahnen lenkt. Die Grundlagen der Lebensver
hii.ltnisse der breiten Beviilkerung bleiben 
dann verhii.ltnismii.Big fest, bis <lurch die Indu
strialisierung der Aufbruch in die moderne 
Welt erfolgt. Auch jetzt sind die beiden transi
torischen Zeiten keineswegs <lurch jahe Ab
sturze bestimmt, sondern lediglich durch Ak
zelerierung des permanenten Wandlungsvor
gangs. 

Eine der entscheidenden Triebkrafte ist die 
Beviilkerungsentwicklung. In der Zeit um 
1200 lebten in Mitteleuropa etwa 20 Millionen 
Menschen; diese Zahl verdoppelte sich nahezu 
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts .66 Dadurch 
wurde der Bedarf an kultivierbarem Land 
enorm gesteigert; der vorher bereits angelau
fene Landesausbau wird im Altsiedelgebiet 
nun bis an die Grenzen jener Zonen weiter
getrieben , die sich uberhaupt fur Dauernut
zung eigneten, oft sogar daruber hinaus. 67 Es 
entstehen nicht nur Tausende neuer Siedlun
gen, die in der folgenden Schrumpfungsphase 
teilweise wieder aufgegeben wurden, 68 sondern 
auch die bestehenden Ortschaften werden 
stark vergroBert. Gleichzeitig erlebt die Ost
kolonisation ihren Hohepunkt. 69 Mehrere 
Hunderttausend Bauern und Burger finden 
eine neue Heimat in den slawischen Gebieten 
jenseits der Elbe . 

Das uberquellende Menschenreservoir 
brachte nun auch die Stiidtegrundungspolitik 
erst richtig in Schwung. 70 Am Ende dieser 
Ubergangsphase zii.hlte man in Deutschland 
mehr als 4 000 Stii.dte und Mii.rkte; sie bedeck
ten das ganze Land in Abstii.nden von 4-8 
Stunden FuBmarsch. Einzelne Stii.dte hatte es 
auch schon vorher gegeben. Neu aber ist die 
jetzt entstehende Fulle. »Diese umschloB eine 
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solche lntensitat der Verwandlung, auch auf 
dem Lande, daJ3 mit dem hohen Mittelalter 
eine Zasur gesetzt werden darf, die das Zeital
ter der (relativ) autarken Hauswirtschaft von 
dem Zeitalter der arbeitsteilig gegliederten 
Verkehrswirtschaft scheidet.« 71 Damit ist ein 
tiefer Einschnitt in die bisherige Art des Gu
terumlaufs, der wirtschaftlichen Planung, der 
Kommunikationsformen und der Landschafts
gestaltung markiert. Nicht nur ein neuer 
Rechtsstand, der freie stadtische Burger, bil
det sich aus, sondern die Stadt wird schnell 
auch zur kulturellen Leitinstanz, von der we
sentliche Anregungen auch in den Bereich der 
Volkskultur ausgehen. 

Teilweise unabhangig von, teilweise aber 
auch angestoJ3en durch Bevolkerungsvermeh
rung, Binnenkolonisation und Stadtgrundung 
vollzieht sich im 13./14. Jahrhundert ein tief
greifender Wandel in der landwirtschaftlichen 
Betriebsform. Die Villikation lost sich auf172 

Die bisherigen Grundherren verkleinern ihre 
Eigenwirtschaften und verleihen die Parzellen 
weiter an einzelne Bauern, die dafur Abgaben 
zu leisten haben, im wesentlichen in Form von 
Getreide und Geld. Es entsteht die Renten
grundherrschaft. Dieser Vorgang ist singular 
in Europa, die Nachbarlander, etwa die ostelbi
schen Territorien, dann Bohmen, Mahren und 
Frankreich sind andere Wege gegangen. 73 Fur 
Mitteleuropa wird es auf Jahrhunderte hinaus 
sowohl entscheidend, daJ3 der adelige, landes
herrliche und kirchliche GroJ3grundbesitz ver
kleinert wird, als auch daJ3 nicht gleichzeitig 
das stadtische Burgertum die Hand auf das 
freiwerdende Pachtland legt; hier kommt im 
Vergleich zu Frankreich die Verspatung im 
UrbanisierungsprozeJ3 zur Wirkung. 74 Das 
Schrumpfen der autarken Eigenwirtschaften 
und die Einrichtung selbstandig arbeitender 
Bauernhofe an ihrer Stelle ist so allgemein, 
daJ3 auch die Riesen-Grangien der Zisterzien
ser, welche die Betriebsform dieses Ordens be
sonders gekennzeichnet hatten, um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts miteinbezogen werden. 75 

Fur die Masse der landlichen Bevolkerung 
ist damit ein ProzeJ3 weitgehender rechtlicher 
Angleichung verbunden. Die vielfachen Abstu
fungen vom Gemeinfreien bis zum weitgehend 
rechtlosen Knecht verlieren ihre Bedeutung 

angesichts der durchgehenden grundherrli
chen Bindung der meisten von ihnen und ihrer 
durch Landleihe begrundeten Verpflichtung 
zu Abgaben und Diensten. Zwar hatte man 
durch die Art der Leihe deutlich qualifizieren 
konnen: Erbrecht (freie Verfogung fiber den 
Hof, Verkauf, Tausch und Vererbung mit Ein
willigung des Grundherren) - Leibrecht (ga
rantierte Nutzung for die Lebenszeit des Besit
zers) - Freistift (jederzeit mogliche Aufkundi
gung des Pachtvertrags); der Bevolkerungs
mangel im Gefolge der groJ3en Pestepidemie 
um 1350, die Moglichkeit der Abwanderung in 
die vielen Stadte und in die Ostkolonisation 
schufenjedoch einen eindeutigen Trend zu den 
for die Bauern gunstigen Leiheformen, so daJ3 
schon bald das Erbrecht dominiert. 76 

Die Gewichtsverlagerung innerhalb der Be
triebsorganisation wird umso entscheidend_er, 
als mit ihr zeitlich eine Veranderung der Flur
verfassung nahezu parallel lauft. An Stelle der 
Feld-Gras-, Feld-Wald- und Zweifelderbrach
wirtschaft setzt sich nun die regelmaJ3ige Nut
zung in Form der Dreifelder-Wirtschaft (Win
terfruch t-Sommerfrucht- Br ache) allgemein 
durch. Erste Ansatze zu dieser rationelleren 
Bewirtschaftung lassen sich bereits fur das 9. 
Jahrhundert auf einigen klosterlichen Fron
hofen finden, 77 der endgultige Durchbruch 
scheint aber erst mit der starken Bevolke
rungsvermehrung und der Auflosung der Sal
hofe im 13. Jahrhundert erfolgt zu sein. Damit 
verbunden ist nicht nur die Gliederung der al
ten Blockgemenge- und Breitstreifen-Fluren 
in die drei genannten Gewanne 78

, sondern 
auch eine Strukturierung der bauerlichen 
Wirtschaftsgemeinde. Der mit der Dreifelder
wirtschaft verbundene Flurzwang erfordert 
Absprachen fiber die Fruchtfolge, fiber den Zu
gang zu den Feldern in den Gewannen, :ii.her 
die Nutzung der unverteilten Flur und ggf. 
Sanktionen bei Nichtbeachtung. All dies 
zwingt zu einer Ordnung des Entscheidungs
prozesses innerhalb der Dorfgemeinde und zu 
Abgrenzungen gegenuber dem grundherrli
chen Bereich; es entsteht die deutsche Orts
gemeinde. 79 

Als treibende Kraft hinter einer Reihe der 
Veranderungen dieser Zeit kann man den Be
volkerungsdruck erkennen, der zu einer Er-
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weiterung des Nahrungsraums, zu Intensivie
rung und Expansion drangt. Dabei konnten 
rationellere Formen der Nutzung, bessere 
Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft 
und der natiirlichen Ressourcen einer Auswei
tung der Anbauflachen gleichbedeutend sein. 
Tatsachlich lassen sich in dieser Zeit eine 
Reihe von Innovationen ausmachen, die in 
ihrer Gesamtheit den neuen technischen Stan
dard kennzeichnen, der fur die folgenden 
Jahrhunderte mafigebend werden sollte. Am 
wirkungsvollsten diirfte die Ausfacherung und 
Spezialisierung des gewerblichen Lebens in 
den neuen Stadten gewesen sein. 80 Durch die 
damit verbundene Arbeitsteilung und ratio
nelle Produktion erlebte die Handwerkskunst 
insgesamt eine Blute, die einzigartig innerhalb 
vorausgehender und nachfolgender Epochen 
dasteht. 

Der namliche Zug zu einer Qualitatsverbes
serung ist auch bei verschiedenen Arbeitstech
niken im agrarischen Bereich zu verzeichnen. 
So brachte die Dreifelderwirtschaft als solche 
bereits eine giinstigere Verteilung der Arbeits
leistung iiber das Landwirtschaftsjahr hinweg, 
verringerte durch die Trennung der Kulturen 
in mehrere Zelgen in beschranktem MaB das 
Risiko von MiBernten und ermoglichte durch 
den grofieren Anteil an Sommergetreide (be
sonders Hafer) die zunehmende Nutzung des 
leistungsstarkeren Pferdes als Arbeitstier. 81 

Zurn Umbrechen der Brachfelder setzt sich 
nun der Beetpfiug mit Sech durch, der mit ei
nem Radvorgestell ausgestattet wird und da
mit ein variabel tiefes Ackern ermoglicht. Er 
beansprucht die Zugkraft der Pferde und Och
sen zwar starker als der Haken, doch wird man 
dem neuen Bedarf gerecht durch Verbesserun
gen der Zugvorrichtungen (Siele und Kum
met). Allgegenwartig wird nun auch der Ra
derkarren mit eisenbeschlagenen Radern, der 
die Transportleistung sowohl fur landwirt
schaftliche wie gewerbliche Guter entschei
dend verbessert und damit den voll angelaufe
nen Giiteraustausch bewaltigen hilft (vorher 
bevorzugter Transport durch Saumpferde). 

Mit der fortschreitenden Vergetreidung 
Deutschlands geht einher eine durchgreifende 
Verbesserung der Erntegerate; ausgehend von 
den Niederlanden und Belgien dringt die Sen-
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senmahd beim Getreide (statt der Sichel) nun 
auch hier durch (zunachst erprobt bei Hafer 
und anderem Sommergetreide) . Auch die 
Grassense erlebt eine Steigerung ihres Wir
kungsgrades; die Hamme (Halterung des Sen
senbaumes) wird so gedreht, daB bei aufrech
ter Schnitthaltung das gesamte Sensenblatt 
iiber den Boden gleitet, das Gras tiefer ab
schneidet, also die namliche Anbauflache bes
ser nutzt und vor allem den Unkrautwuchs 
wirksamer bekampft. 82 Die grofleren Mengen 
an Getreide werden ausgedrochen mit dem 
Kappenfiegel, der nun allgemeine Verbreitung 
findet und an das Ende seiner Entwicklungs
fahigkeit gelangt ist. 83 

Auch einigen GroBgeraten verhilft das 13. 
Jahrhundert zum Durchbruch. Die bereits in 
der Antike entwickelten und durch die Kloster 
sporadisch weiterhin benutzten Wassermiihlen 
drangen endgultig die Hand- und Pferdemiih
len zuriick; vor allem in den wasserreichen 
Mittelgebirgslandschaften gehoren sie nun so 
gut wie zu jedem Dorf.84 Im Verlauf des 13. 
Jahrhunderts gelingt es, die Umdrehung der 
Schaufelrader in eine Schlagbewegung umzu
setzen; nun konnte man diese mechanischen 
Einrichtungen auch verwenden zum Walken 
von Tuchern, zum Zerquetschen von Farber
weid und Eichenrinden, zum Zerstampfen von 
Erz und zum Hammern von Metallen. Wenig 
spater betreibt man mit ihnen auch Schmiede
balge, Schleifsteine, Pumpen und Forderein
richtungen in den Bergwerken und Salzgru
ben. 85 Zur gleichen Zeit gelingt es, die im medi
terranen Raum langst bekannten Wind
miihlen auch den Verhaltnissen in Mitteleuro
pa anzupassen, wo die Wintle bestandig ihre 
Richtung wechseln. Die Losung bestand darin, 
daB man das gesamte holzerne Gebaude ka
russellartig auf dem Gestell (Bock) aufhangte 
und mit dem »Sterz« jeweils in Windrichtung 
drehte. Die Erfindung machte man im 12. 
Jahrhundert im stadtereichen nordfranzo
sisch-niederlandischen Raum; von dort ver
breitete sie sich schnell iiber West- und Nord
deutschland. » Windmiihlen waren seitdem ne
ben den Kirchtiirmen die hervorragenden 
Merkzeichen der besiedelten Landschaft. «86 

Der massenhafte Einsatz von Wind- und Was
sermuhlen fur die agrarische und gewerbliche 
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Produktion, insbesondere fiir den Bergbau hat 
man fiir so bedeutend erachtet, daJ3 von einer 
»ersten Industrialisierung« Deutschlands ge
sprochen wurde. 87 Die vermehrte Forderung 
und Verhiittung von Erzen, vor allem Eisen, 
steht damit in unmittelbarem Zusammenhang 
und ist ihrerseits wieder Grundlage fiir viele 
Verbesserungen (Vermehrung der Eisenteile 
am Pflug und anderen Geraten). 88 

Neben dem epochalen Fortschritt, der in der 
Nutzung von Wind und Wasser als Energielie
feranten liegt, fallt auch eine andere bedeut
same Neuerung in das 13. Jahrhundert, nam
lich das Spinnrad; es erhoht die Effizienz der 
hauswirtschaftlichen Arbeit beim Verspinnen 
von Wolle und Flachs um ein Betrachtliches. 89 

Hierdurch wie <lurch die anderen erwahnten 
Innovationen scheint wieder einmal die These 
von der Haufung vonVeranderungen in Zeiten 
der wirtschaftlichen Blute eine Bestatigung zu 
erfahren, 90 konnte doch die Zeit um 1300 als 
eine Phase der sakularen landwirtschaftlichen 
Hochkonjunktur erwiesen werden. 91 

Unabhangig von diesen Zusammenhangen, 
aber trotzdem wesentlich fiir die Charakteri
sierung jener Phase als Schwellenzeit sind 
noch andere Wandlungsprozesse des 13./14. 
Jahrhunderts. Hierunter fallt die Ausbildung 
des Territorialstaatsprinzips. 92 An die Stelle ei
nes komplizierten Geflechts personlicher Ab
hangigkeiten tritt die Einrichtung von F1;e
denssicherung, Rechtssprechung, Verwaltung 
und politischer Entscheidu.ng auf der Ebene 
von fest umrissenen geographischen Bezirken, 
den Territorien. Fur die Zukunft des Deut
schen Reiches war es ausschlaggebend, daJ3 in 
diesen Jahrhunderten die Entscheidung dar
uber fiel, daJ3 diese Form der Modernisierung 
nicht auf der Ebene des Konigtums, sondern 
auf derjenigen der Landesfiirsten vonstatten 
gehen wiirde. 03 

Die politische Willensbildung vollzieht sich 
von nun an in einem instabilen Machtgleich
gewicht zwischen der Gesamtheit der Land
stande (Adelige , Abte der alten Kloster und 
Vertreter der Stadte) und den jeweiligen Lan
desherren, so daJ3 man von einem dualisti
schen Standestaat spricht. 94 Die Landbevolke
rung ist nahezu in allen deutschen Territorien 
ausgeschlossen von den Landtagen was frei-
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lich keineswegs gleichbedeutend ist mit Unta
tigkeit auf offentlich-rechtlichem Gebiet. 95 We
sentlichstes Mittel fiir den sichjetzt vollziehen
den Staatsneubau ist die Einrichtung von 
Amtern, welche von weisungsgebundenen, 
zentral eingesetzten, jederzeit absetzbaren und 
mit festen Dienstbezugen entlohnten Beamten 
verwaltet werden. Allenthalben treten mit 
ihnen seit dem 13. Jahrhundert die Elemente 
des kunftigen Staates massiert auf: Antifeuda
lismus, Zentralismus, Absolutismus, Anspruch 
auf volle Staatlichkeit nach auJ3en. 96 

Fur die Masse der abhangigen Bevolkerung 
war dieser Vorgang von mannigfacher Bedeu
tung; es formiert sich der stiindische Aufbau 
der Bevolkerung: Geistlichkeit - Adel - stadti
sches Burgertum, von dem die Landbevolke
rung ausgeschlossen ist. Zwar hatte es im Zug 
der neuen politischen Ordnung noch einm~l 
eine erstaunliche soziale Mobilitiit gegeben: 
Einstige unfreie ministri und ministeriales 
konnten im landesherrlichen, kirchlichen oder 
koniglichen Dienst innerhalb weniger Genera
tionen aufsteigen bis in die Ebene des alten 
Adels, oder sie etablierten sich als adelsglei
ches stiidtisches Patriziat, 97 nun aber schlieJ3en 
sich die Grenzen wieder; uber die Zugehorig
keit zur hierarchisch gegliederten stiindischen 
Ordnung entscheidet die Geburt. Dies gilt teil
weise sogar fiir die Geistlichkeit, in welcher die 
gehobenen Positionen (Bischofe, Mitglieder der 
Domkapitel, Abte) dem Adel reserviert sind. 98 

Zumindest dieser Adel erlebt im 13./14. Jahr
hundert in dem Leitbild des R itters mit 
Schwertleite, Turnier, mit hofischer Dichtung 
und deren Idealen den Hohepunkt einer ge
schlossenen Standeskultur. 99 

Auch auf dem Feld des religiosen Lebens 
meine ich in jenen beiden Jahrhunderten 
einen beschleunigten VeriinderungsprozeJ3 
ablaufen zu sehen, der das Bild eines durch
greifenden Wandels und der Grundlegung ei
ner neuen Epoche bestatigt. DaJ3 mit der be
ruhmten »Wende von Canossa« der »Beginn 
der Entsakralisierung und Entheiligung der 
Herrscherwurde« 100 datiert, mag fiir die 
Reichsgeschichte von groJ3er Bedeutung sein; 
fiir den kleinen Mann anderte sich noch auf 
lange Jahrhunderte hinaus nichts im Gottes
gnadentum seiner Regenten. Wohl aber er-
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reichte ihn im Laufe des 13. und 14. Jahr
hunderts die innerkirchliche Erneurungsbe
wegung, soweit sie durch die »radikaleren « 
Orden der Zisterzienser, Franziskaner und Do
minikaner gepragt war. Die beiden letzten 
widmen sich gerade auch der Pastoralisierung 
der stii.dtischen Beviilkerung und bestimmen 
deren Frommigkeit. Nun erst festigt sich der 
Heiligenhimmel, wie er zumindest fur die ka
tholische Bevolkerung kennzeichnend bleibt 
bis zur Gegenreformation. 101 Im Unterschied 
zur ii.lteren regional verankerten Heiligenver
ehrung der benediktinischen Kloster kommt 
mit den neuen Orden eine stii.rkere Vereinheit
lichung auf. 102 

Nun ist allenthalben auch bei den Laien eine 
intensivere christliche Devotion zu verspiiren. 
Schon die Wirksamkeit der neuen Orden und 
der ungeheuere Zulauf, den sie trotz ihrer as
zetischen ldeale in den deutschen Territorien 
erfahren, ist Indiz for das gesteigerte religiose 
Empfinden. Man gewinnt den Eindruck, daB 
nun erst das Christentum in gro13er Breite von 
dem Volk internalisiert wurde. 103 Dieses ist 
nicht mehr in dem gleichen Mall wie vorher 
Objekt seelsorgerlicher Betreuung, sondern 
selbst Trager religioser Erfahrung. Davon zeu
gen die zahlreichen nun begriindeten Bruder
schaften 104 und die auBerordentliche Stiftungs
tdtigkeit zugunsten kirchlicher lnstitutionen, 
die zu Errichtung und Ausschmiickung von 
Kirchen, Kapellen, Spitalern, Altii.ren, Seel
hii.usern, zu Me13stipendien und Armenspei
sungen fohrt. 105 

Von der neuartigen »Aneignung des Heili
gen«106 zeugen besonders auch das Prozes
sionswesen, der Reliquienkult und der vehe
ment aufbrechende Wallfahrtsbetrieb, die je
weils Massen glii.ubiger Laien in Bewegung 
bringen. 107 Begegnung mit den jenseitigen 
Mii.chten findet man nun nicht mehr bevorzugt 
an den groflen heiligen Stii.tten der Christen
heit - im Heiligen Land, bei den Grii.bern der 
Apostel in Rom oder Santjago di Compostella 
und den Gebeinen des hl. Nikolaus in Bari-, 
sondern massenhaft auch in der nii.heren Hei
mat, bei den zahlreichen Reliquiensammlun
gen und Heiltumsweisungen, bei wundertii.ti
gen Hostien und schlie131ich bei Gnadenbil
dern, die den bisher beschrii.nkten Horizont 
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konkret erlebbarer iiberirdischer Begegnung 
sprengen und zu einer Sakralisierung der hei
mischen Landschaft fohren. 108 Aktiv tii.tiges 
Kirchenvolk erleben wir jetzt auch bei den mo
natlichen Donnerstagsumgii.ngen zum Ge
dii.chtnis der Einsetzung des Altarsakramen
tes, bei der feierlichen Begleitung des Aller
heiligsten bei Versehgii.ngen und bei der 
groflen alljii.hrlichen Fronleichnamsprozession, 
die sich seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert 
von den Stii.dten aus rasch iiber das ganze 
Land verbreitet. 109 Formen intimerer person
licher Religiositii.t finden sich nun nicht mehr 
nur hinter Klostermauern, sondern auch beim 
Laienvolk: Kreuzwegandachten, Rosenkranz
gebet110, Passionsspiele und andere theatrali
sche Gestaltungen liturgischer Hohepunkte im 
Kirchenjahr.m Allenthalben ist eine breite sin
nenhafte Religiositii.t zu spiiren, die das Leben 
des einzelnen vielfach prii.gt. 

Mitte 14. bis Mitte 18. Jahrhundert: 

Mit dem 13. und friihen 14. Jahrhundert hat 
die deutsche Volkskultur auf einer Reihe von 
Feldern, die das Alltagsleben strukturieren, ei
nen Standard erreicht, der sich bis zum Beginn 
des Industriezeitalters nicht mehr entschei
dend ii.ndern sollte. Gelegentlich kann man 
von einem langfristigen Stillstand sprechen, in 
der Regel von einer verlangsamten Entwick
lung bzw. allmii.hlichen Weiterbildung der Ver
hii.ltnisse in jener hochmittelalterlichen Sattel
zeit. Vieles vom bisher Genannten kann dar
um als formgebend auch for die jetzt sich 
abzeichnende Epoche vorausgesetzt werden; 
ich werde es nicht wiederholen. 

Freilich liegt inmitten dieses Zeitraumes von 
etwa 400 Jahren, den ich als relative Einheit 
behandeln mochte, die konfessionelle Auftei
lung Deutsch/ands in zwei bzw. drei verfein
dete Lager; viele der heute konstatierbaren 
Nord-Siid-Unterschiede in Deutschland 112 

diirften hier begriindet liegen. Wissen wir doch 
aus vergleichbaren Regionen, da13 sich konfes
sionelle Grenzen in der Volkskultur hii.ufig 
starker ausprii.gen als sprachliche. 113 Die theo
logischen Differenzen batten nicht nur eine 
andersartige Sakramentenlehre zur Folge, sie 
fohrten auch zu einer kontroversen Zeiteintei-
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lung 114, zu einer anderen sakralen Architek
tur115, zu anderen Formen der Kommunikation 
etwa im Bildkonsum 116, zu unterschiedlicher 
Gestaltung kirchlicher, jahreszeitlicher und 
lebenszeitlicher Einschnitt~. BewuBte Ab
lehnung bzw. Pflege altkirchlicher Traditionen 
wird auch unterschiedliche Mentalitaten gebil
det haben bis hin zum Verhaltnis zwischen El
tern und Kindern 117 oder zur Arbeitsmoral 118. 
Kahle Kirchenraume, fehlende Gnaden- und 
Andachtsstatten sowie fehlende Kalvarien
berge, Kreuzwegstationen, Marterln, Bild
stocke und Wegkreuze vermogen dem katho
lischen Reisenden auch heute noch die anders
artige protestantisch-kalvinistische Tradition 
zu dokumentieren. 119 

Trotzdem miichte ich der Reformation nur 
eine nachgeordnete Gliederungsqualitiit zu
sprechen . Ihre Bedeutung reduziert sich rein 
quantitativ schon, wenn man die ostelbischen 
Gebiete - wie es hier geschieht - auBerhalb der 
Betrachtung la.Bt. Zentral blieb in katholi
schem wie protestantischem Gebiet die Nicht
verfugbarkeit von Religion fur den einzelnen; 
die Entscheidung des Landesherren bzw. die 
reichsrechliche Festschreibung der Konfes
sionsgrenzen beim Westfalischen Frieden wie
sen dem Mann aus dem Volk seinen Weg. Hier 
wie dort blieben christlicher Glauben und litur
gische Praxis lebensgestaltende Miichte, ein 
Grundzug dieser Epoche, der sich erst in der 
niichsten Schwellenzeit aufzulosen beginnen 
wird. Von der gleichermaBen internalisierten 
christlichen Sicht des menschlichen Lebens , 
dessen Heilbestimmtheit und vrn der realen 
Existenz des Bosen zeugen die Hexenverfol
gungen des 16. und 17. Jahrhunderts, die ka
tholische wie protestantische Landesherren 
und Kirchenvolk ungeschieden betreiben .120 

Nach wie vor steht »die Welt als Ganzes noch 
im Zeichen einer theonomen Ordnung, .. . das 
Streben zur totalen Verchristlichung ist noch 
nicht in seinem Lebensnerv getroffen. «121 Nur 
unwesentlich unterschieden sich protestanti
sche und katholische Obrigkeiten in ihrem 
reglementierenden Vorgehen gegen bestimmte 
traditionelle Bereiche der Volkskultur wie of
fentliche Feiern, Fastnachtsveranstaltungen, 
Schauspiele und Tiinze; hiiben wie driiben ziel-

5* 

te der reformerische Eifer auf MaBhalten, Bie
derkeit, Ordnung, Klugheit und Bescheiden
heit, also insgesamt auf kleinbiirgerliche Tu
genden.122 

Und schon gar fur den katholischen Bereich 
haben jiingste Untersuchungen die Konstanz 
der Eckwerte fur die Volksfrommigkeit vom 
13. bis zum 18. Jahrhundert immer wieder be
tont, ganz gleich ob man auf das Bildarsenal 
sieht, das die seit dem spa.ten 14. Jahrhundert 
anlaufende Massenproduktion dem Volk zur 
Verfugung stellt, 123 oder auf den Heiligenhim
mel' 24 oder auf die populiiren Erziihlstoffe 125. 
Hinzu kommt, daB sich auch im wirtschaft
lichen, gesellschaftlichen und politischen Le
ben des kleinen Mannes weder Reformation 
noch Gegenreformation als entscheidende Zii
suren abbilden . Vielmehr iiberwiegen hier 
Weiterbestand oder kontinuierliche Weiterbil
dung der in der hochmittelalterlichen Wende 
geschaffenen Verhiiltnisse. 

Diese relativ geringe Dynamik mag ent
scheidend auch mit der Bevolkerungsentwick
lung zusammenhangen . Wahrend der hier vor
gestellten Epoche erhebt sich die demographi
sche Linie in Deutschland praktisch nicht iiber 
den Stand von 1300.126 Dafur verantwortlich 
ist zuniichst einmal der jahe Absturz im Ge
folge der Beulenpest-Epidemien nach 134 7, 
der die Beviilkerung um ein Drittel bis zur 
Hiilfte reduziert .127 Bis zur Wende des 16. zum 
17. J ahrhundert wachst die Bevolkerung zwar 
wieder auf den urspriinglichen Stand an, doch 
dann folgen die Zerstorungen, Hungerkata
strophen und Seuchen des 30jahrigen Krieges , 
die die Menschen Deutschlands etwa im Um
fang der Schwarzen Pest treffen , im Unter
schied zu ihr aber auch noch einen Gutteil der 
Sachgiiter vernichten. 128 Um 1750 sind dann 
hinsichtlich Beviilkerungsstand , Stiickzahlen 
des Viehs und Flurnutzung die Folgeri des 
groBen Krieges wieder iiberwunden. 129 Lang
fristig wurde also der Bestand an Kulturland, 
der bis zum 13. Jahrhundert gewonnen wor
den war, gewahrt . Die vielen Wiistungen des 
Spatmittelalters scheinen vor allem die Ort
schaften und weniger die Flur betroffen zu ha
ben; sie wurden kompensiert <lurch eine Kon
zentration der Bevolkerung aufweniger , dafiir 
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aber griil3ere Diirfer. Das Haufendorf als cha
rakteristische Siedlungsform des Altsiedel
landes bildete sich so heraus. 130 

Folgen hatten die demographischen Einbru
che auch auf die soziale Lage der landlichen 
Beviilkerung, aber auch hier wieder solche, die 
den Trend vorausliegender Entscheidungen 
weiterfiihrten. Hatten bei der Verkleinerung 
der Salhiife die Grundherren schon im 13. 
Jahrhundert einer miiglichen Abwanderung 
der abhangigen Bauern in die Stadte oder in 
die Ostkolonisation durch attraktive Leihever
trage entgegenwirken mussen, so galt dies 
verstarkt in den Zeiten des Menschenmangels 
nach Schwarzem Tod und GroBem Krieg. Das 
Erbrecht wird faktisch mehr und mehr die be
stimmende Form des bauerlichen Wirtschaf
tens westlich der Elbe . Die Leibeigenschaft 
halt sich nur in rudimentaren Resten. Damit 
ebnen sich die rechtlichen Unterschiede inner
halb der landlichen Beviilkerung weitgehend 
ein; gerade die Mangeljahre (Pestzeiten und 
Jahre nach 30jahrigem Krieg) bieten auch 
Tagwerkern und Knechten die Miiglichkeit 
zum Ubernehmen kleiner Hofe oder zum Auf
stieg zu besseren Leiheformen. 131 

So gehiirt der selbstandig seinen Hof be
wirtschaftende Bauer zum Leitbild der land
lichen Gesellschaft dieser Zeit und bleibt es bis 
zu ihrem Ende. 132 Er sitzt auf einem Anwesen, 
das er (mit bestimmten herrschaftlichen 
Einschrankungen) vertauschen, verkaufen 
und vererben, aber in der Regel nicht beliebig 
aufteilen kann. Dem steht die »Gebundenheit 
der Guter « entgegen. Die Grundherren waren 
namlich an der Fixierung von Abgaben und 
Leistungen interessiert, wie sie auf den ge
schlossenen Hafen lagen; man spricht deshalb 
auch von einer »Verhufung « der Eigenwirt
schaften. Nur die sog. »walzenden Stucke « 
(meist Einzelfelder aus dem sekundaren Lan
desausbau) unterliegen dem viillig freien 
Grundstucksverkehr. Ublicherweise klassifi
ziert man die Hofe nach dem HoffuB (wohl ein 
fiktives LeistungsmaB, keine quantitative 
GriiBe), d.h. nach ganzen, halben Hafen und 
Bruchteilen davon bis hinunter zum ½, Hof, 
der aber nur ein Kleinstanwesen, eine »Leer
siilde« oder »Tripfhauschen« war, zu dem 
auBer einem kleinen Vorgarten kein weiteres 
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Land gehiirte. Die Hofe, die weniger als ¼ 
HoffuB umfaBten, konnten in der Regel vom 
landwirtschaftlichen Ertrag allein nicht exi
stieren; sie waren auf einen Zuerwerb ange
wiesen - auf ein Gewerbe (Schneider, Schu
ster, Wagner, Schmied, bes. haufig Leinewe
ber), auf gelegentliche Tagwerkerei oder u.U. 
auch auf temporares Musikantentum . 133 Ein 
Drittel bis zur Halfte der Anwesen gehiirten 
zumindest am Ausgang unserer Epoche dieser 
Kategorie an. 134In den BetriebsgriiBen 
herrscht also eine reiche Abstufung trotz der 
rechtlichen Angleichung. Denn Leibeigene ha
hen sich ebenso weitgehend verfluchtigt wie 
freieigene Bauern. 

Die uberwiegende Masse dieser Voll-, Halb-, 
Kleinbauern und landlichen Gewerbetreiben
den stand in Abhangigkeit von einem Grund
herren (Landesherr, Adel und Kloster, welche 
in den protestantischen Gebieten wahrend der 
Reformation der Landesherr beerbt). Diesem 
schuldet man fur die Grundleihe Abgaben (be
sonders Getreide), Gilte (Geldzahlungen, meist 
werden nun auch die kleineren Naturalgaben 
wie Brot, Hubner, Kase etc. in Geld veran
schlagt) und Frondienste (for iiffentliche Auf
gaben wie den Wegebau u.a. oder for die allen
falls noch verbleibende Eigenwirtschaft des 
Grundherren). Haufig werden auch die Fron
dienste (Hand- und Spanndienste, Robot) 
durch Geldzahlungen abgeliist. Neben den re
gelmaBigen Abgaben werden Sonderzuweisun
gen an den Grundherren fallig beim Besitz
wechsel. Diese als mortuarium, Todfall, Best
haupt, laudemium usw. bezeichnete Leistung 
wurde von den Bauern haufig als besonders 
druckend empfunden . Im Bauernkrieg von 
1525 haben sie dagegen mit Nachdruck aufbe
gehrt. 135 Allmahlich burgert sich als Besitz
wechselabgabe ein fester Prozentsatz des no
minellen Hofwertes ein (meist 5-10%). 

Doch den Grundherren stehen nicht nur 
Dienste und Abgaben von den Bauern zu, die 
auf ihren Hafen sitzen, sondern noch eine Fiille 
iiffentlich-rechtlicher Kompetenzen; so uben 
sie die niedere Gerichtsbarkeit aus, deren 
Grenzen mit den Landesherren bzw. deren Be
amten eine Quelle immerwahrenden Streites 
sind, ferner die Polizeigewalt und die sog. frei
willige Gerichtsbarkeit. AuBerdem heben sie 
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fur den Landesherren die Steuern ein, von de
nen sie for die eigenen Guter befreit sind, foh
ren ggf. Musterungen <lurch und genieBen 
Sonderrechte wie die Jagd und bestimmte 
Zwing- und Bannrechte (etwa das Recht auf 
Bierbrauen, Weinkeltern und das Betreiben ei
ner Muhle, zu deren ausschlieBlicher Inan
spruchnahme die Untertanen jeweils ver
pflichtet waren). All dies hatte zur Folge, daB 
der Grundherr in den meisten Konflikten des 
alltaglichen Lebens (z.B. bei Beleidigungen , 
Raufereien , Ehe- und Hofobergabekontrak
ten, Schuldforderungen etc.) erste staatliche 
Instanz war. 

DaB den Grundherren in dieser Position 
nicht ein Ubergewicht von Verfogungskompe
tenzen uber die von ihnen abhii.ngige Bevol
kerung zuwuchs, hat eine Reihe von Grunden. 
Zurn einen reichte ihr Zugriff immer nur bis 
zum Hof, bis zu Grund und Boden . EntschloB 
sich ein Bauer , diesen aufzugeben , dann war 
er auch einen u .U. ubelwollenden Grundher
ren losgeworden. Die Fulle von Stii.dten in ver
lockender Nii.he mit ihrer gunstigeren Rechts
ordnung, groBeren sozialen Reputation und po
litischen Entscheidungskompetenz zwang zur 
Vorsicht bei allen Gelusten zu einseitiger Aus
nutzung des Machtgefalles. AuBerdem er
wuchs den Grundherren in den Landesforsten 
eine zunehmend ubermii.chtige Konkurrenz im 
Zugriff auf die Masse der Bevolkerung . In die
ser Epoche sehen wir eine Reihe von Folgewir 
kungen , die sich aus dem Territorialstaats
prinzip und der Ausiibung der staatlichen 
Macht mit Hilfe einer abhii.ngigen Beamten
schaft ergaben. Die Rezeption des Romischen 
Rechts zii.hlt darunter, beginnend im 14. 
Jahrhundert und abgeschlossen <lurch einige 
groBe territoriale Rechtskodifikationen am 
Ende des 18. Jahrhunderts 136

• Es trug stark 
zur Ausbildung einer einheitlichen Unterta
nenschaft bei und wandte sich sowohl gegen 
Teilhaberrechte des Adels wie der Landge
meinden. Trotz sporadischer Zusammenarbeit 
beider Gruppen im Bauernkrieg von 1525 lieB 
sich die von den Landesforsten mit Hilfe von 
gelehrten Juristen betriebene Modernisierung 
des Staates nicht mehr aufhalten. 137 DaB nun 
allenthalben in den deutschen Territorien Uni
versitdten gegriindet wurden, nicht zuletzt zur 

Ausbildung der im Staatsdienst benotigten Be
amtenschaft, war nur konsequent. 

Der Anspruch auf offentliches Gewaltmono
pol und die umfassende Ordnung des gesamten 
Lebens wird in dieser Epoche von den Lan
desherren immer deutlicher erhoben und fol
gerichtig durchgesetzt. UnmiBverstii.ndlich ge
ben sie ihre Vorstellungen in Landrechten, 
Landesordnungen , Polizeiordnungen , Manda
ten , Edikten und einer Fulle anderer Vor
schriften kund . 1335 macht das »Oberbayeri
sche Landrecht « den Auftakt, gefolgt vom 
»Ritter- und Landrecht der Grafschaft Berg « 
1355. 138 Es ergehen Erlasse iiber die Kleidung 
der Bewohner 139 und die Behandlung von 
Dienstboten 140

; nahezu jeder Vorgang des of
fentlichen und privaten Lebens findet schlieB
lich das Interesse einer reglementierwiitigen 
und allzustii.ndigen landesherrlichen Beamten
schaft . 

DaB unter diesen Umstii.nden for die Masse 
der Bevolkerung iiberhaupt noch ein Hand
lungsspielraum verbleiben konnte, diirfte mit 
dem dualistischen Staatsaufbau zusammen
hii.ngen . Grundherrschaft und zentralistische 
Landesherrschaft behinderten sich vielfach, 
wachten eifersiichtig dariiber, daB der Zugriff 
zum gemeinsamen »Untertan « vomjeweiligen 
Konkurrenten nicht zu absolut erfolgte. Jeden
falls sehen wir in dieser Epoche sowohl die 
ldndlich e wie di e stddtische Gemeinde aktiv td
tig in der gemeinschaftlichen Bewii.ltigung des 
offentlichen Lebens. Partner der Landbevol
kerung bei ihrem Versuch der selbstverant
wortlichen Teilhabe an allgemeinen Belangen 
waren natiirlich primii.r die Grundherren . In 
Opposition , Auseinandersetzung oder auch Zu
sammenwirken mit ihnen regelt man viele 
Fragen des Alltagslebens: die Nutzung der un
geteilten Gemeindeflur (Almende an Weide , 
Wald und Wasser), die Unterhaltung von 
Brunnen , Wegen und Brucken , die Zufahrt zu 
den Feldern, die Einhegung von Garten und 
Wiesen, die Aufsicht iiber das Vieh, die Ver
fahren bei Flurschii.den, die rechtsverbindliche 
Markierung von Grundstiicksgrenzen , die Hal
tung des Vaselviehs, die Bestellung von Funk
tionstrii.gen und vieles andere mehr . 

Strittig ist in der Literatur die Herkunft die
ser Regelungskompetenz: die These von der 
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freien, germanischen bauerlichen Markgenos
senschaft steht gegen die Herleitung aus der 
Machtvollkommenheit der Grundherren. 141 

Unbestreitbar aber ist, daB wir diese bauerli
che Landgemeinde in unserer Epoche in konti
nuierlicher Aktion antreffen; 142 just vom 14. 
bis zum 18. J ahrhundert werden die Grund
satze dieser Gemeinschafts-bezogenen Ent
scheidungen in einer Fu.Ile von schriftlichen 
Dokumenten niedergelegt: Weistiimer, Off
nungen, Dorf- und Gemeindeordnungen, Ehe
hafttaidinge, Stabrechte, Roteln usf Entschei
dende Triebkraft ist die bestehende Flurverfas
sung; der nutzbare Grund wurde eingeteilt in 
die bekannten drei Zelgen oder Gewanne. 
Wasser, Wald und Weide (beweidet hat man 
auch die Brache und den Wald) blieben uber
wiegend unverteilt im Gemeindebesitz. 

Ein solches System erzwingt Absprachen 
und gemeinschaftliche Regelungen: In welcher 
Reihenfolge sollen die Zelgen bebaut werden? 
Zu welchem Zeitpunkt? Wie kommt man ohne 
groBen Schaden fur die N achbarn zu seinem 
Feld, wenn es keine Flurwege gibt? Wie sollen 
Gemeinschaftseinrichtungen unterhalten wer
den (Wege, Brunnen, Brucken, Graben, Wei
her, der Dorfplatz, der Schafpferch, Zaune, der 
Friedhof)? Wie viel Holz darf der einzelne ent
nehmen, so daB auch fur den N achbarn noch 
genug bleibt, gleichzeitig aber der Wald nicht 
Schaden leidet? Ahnliches gilt fur die Bewei
dung mit Schafen , Rindern , Schweinen und 
Gansen. Wie verhalt man sich gegen Storfrie
de? Der Ausdruck »Dreifelderwirtschaft mit 
Flurzwang « beschreibt m.E. nur sehr unzurei
chend das dichte Netz von Querverbindungen, 
Rucksichtnahmen, aufeinander-Angewiesen
sein, Hilfestellungen und Verpflichtungen, die 
das landliche Leben und Wirtschaften vom 14. 
bis 18. Jahrhundert pragte. Nicht zu Unrecht 
scheint die altere Volkskunde in Begriffen wie 
»Gemeinschaft«, »Tradition« und »Sitte « zen
trale Leitwerte dieser bauerlichen Welt er
kannt zu haben, mogen vielfach auch ihre posi
tiven Implikationen uberbelichtet warden 
sein. 143 Doch bleibt zu betonen , daB zu diesem 
ethischen Uberbau die Gemeinsamkeit des 
christlichen Glaubens und die Gemeinsamkeit 
alltaglichen Wirtschaftens als quasi-materiel
les Substrat notwendigerweise dazugehort; 

70 

Veranderungen in diesen Grundlagen muBten 
notwendigerweise das daruber errichtete Ge
baude umgestalten. So geschah es aber in der 
nachsten Schwellenzeit. 

Zunachst bleibt noch ein Blick zu werfen auf 
den anderen groBen Bereich der Volkskultur, 
auf die Stadt. Ihr vermehrtes Auftreten im 13./ 
14. Jahrhundert war mitenscheidend fur die 
Charakterisierung dieser Zeit als Epochen
schwelle. Vor allem in der Wirtschaftsge
schichte betont man den tiefen Einschnitt, den 
die »kommerzielle Revolution«, der Umschlag 
von einer mehr naturalwirtschaftlich geprag
ten Zeit zu einer mehr geldwirtschaftlich aus
gerichteten bedeutet. 144 Auf die Konsequenzen 
fur den gesamten ProzeB der Arbeitsteilung, 
vor allem im Gewerbe, merkbar aber auch in 
der Landwirtschaft, wurde bereits hingewie
sen. Dach die Stadt - besonders durch ihr mas
senhaftes Vorhandensein im westelbischen 
Deutschland seit 1300 - war mehr als nur 
Markt, sie war Nahrboden fur die Bildung 
selbstandiger kultureller Formen, die in der 
Falge nicht selten vorbildlich auch fur die lii.nd
liche Bevolkerung wurden. 

Dies gilt etwa fur das Zunftwesen. 145 In An
satzen greifbar schon im 12. Jahrhundert wird 
es doch zur zentralen Ordnungsform des 
Handwerks erst im 13. und 14. Jahrhundert. 
Regelung der Ausbildung von Lehrling, Ge
selle und Meister, Fixierung der Betriebs
groBen und Produktionsweisen, Ordnung des 
Verkaufs und der Beschaffung von Rohstoffen, 
Kontrolle der Qualitat der Waren - darin er
schopft sich die Mehrzahl der Zunfte keines
wegs. In umfassender Weise entwickeln sie 
eine Ordnung des Lebens ihrer Mitglieder, be
gleiten sie dieselben auf ihrem Lebensweg von 
der Wiege bis zur Bahre, auf der Wander
schaft, nach Feierabend im Wirtshaus, bei 
Krankheit und Arbeitsunfii.higkeit, bei Gottes
diensten und Prozessionen. Mit dem Wert der 
»Ehre « (bzw. deren Umkehrung »Unehrlich
keit «) erhalt jedes Zunftmitglied einen zentra
len Orientierungspunkt, auf den es sein Leben 
auszurichten hat. Verlust dieser »Ehre « drohte 
beileibe nicht nur bei strafbaren Handlungen 
im Sinne des Strafgesetzes , sondern bei einer 
Fu.Ile von Aktionen, die von der betreffenden 
Vereinigung als »unehrenhaft «, als »unzunf-



,ten 
Ge-
der 

auf 
tur, 
13./ 
die 

ten-
,ge-
den 
1lag 
rag-
iUS-

tzen 
1ng, 
n in 
wie-
nas-
hen 
nur 
ung 
der 

ind-

An-
ivird 
des 

lert. 
Ge-

ebs-
des 

Ien, 
L er-
nes-

sie 
, be-
von 
der-
bei 

ttes-
, der 
Lich-
1tra-
~hen 
ohte 
1gen 
:iner 
1den 
:unf-

> 
tisch « angesehen wurden. 146 Diese Wertschat
zung der »Ehre« hat auch auf den landlichen 
Bereich abgefarbt; 147 sogar die Institution der 
Zunft selber wurde allmahlich vom Landhand
werk iibernommen. Die Ziinfte beschrankten 
ihre Wirksamkeit keineswegs auf die jeweilige 
Stadt oder Region, sondern suchten groBrau
mige Zusammenschliisse in Haupt- und Unter
laden; beim »Auftreiben « widerspenstiger Mit
glieder funktionierte die allgemeine Solidaritat 
in der Regel iiber alle territorialen Grenzen 
hinweg. Und es ist gerade auch diese Wirk
samkeit iiber die deutschen Einzelstaaten hin
weg gewesen, die um die Mitte des 18. Jahr
hunderts die Landesherren zusammenfiihrte 
im gemeinsamen Bestreben, die Zunftvor
rechte zu beschneiden, sichtbar gemacht erst
mals in der Reichshandwerksordnung von 
17 31. 148 Bis dorthin aber drangte die ziinftische 
Ordnung die von ihr erfaBten Menschen in den 
gleichen kollektiven Bezugsrahmen von »Ge
meinschaft«, »Tradition « und »Sitte«, in den 
auch die landliche Verfassung u.a. durch die 
Dreifelderwirtschaft mit Flurzwang und un
verteilter Almende eingespannt war. 

In der bauerlichen Arbeitstechnik vollzieht 
sich zwischen dem 14. und 18, Jahrhundert 
kein entscheidender Einschnitt, 149 wohl aber 
im Bereich von Wohnung und Hausbau; und 
hier sind die Anregungen aus dem stadtischen 
Umfeld unverkennbar. Kurz nach 1200 setzen 
die ersten Nennungen von Stuben in Rathau
sern, Burgen und Patrizierbauten Ober
deutschlands ein (nahezu zeitgleich in einem 
breiten Giirtel von der Westschweiz bis Biih
men).150 Noch vor 1500 greift man diese Neu
erung auch in den meisten landlichen Bezirken 
zwischen den Alpen und Danemark auf. 151 Dies 
bedeutet fur das hausliche Wohnen einen 
kaum zu iiberschatzenden Einschnitt; die 
Schaffung eines beheizbaren rauchfreien Rau
mes leitet eine weitergehende Differenzierung 
der Hofe in Separatraume (Kiiche, Kammern) 
ein, bringt durch den nun notwendigen Ab
schluB gegen den offenen Dachraum die Vor
aussetzung zum Stockwerkbau auf das offene 
Land. Auch die landlichen Gehiifte finden in 
dieser Phase ihre charakteristischen land
schaftsgestaltenden Formen. 152 Durchgehen-

der Grundzug ist die Zusammenfassung meh
rerer Funktionen unter einer Dachhaut (Woh
nen, Stallhaltung des Viehs, Unterbringung 
von Vorraten und Futter). Diese Einheitshau
ser oder mehrfunktionalen Hauser (nieder
deutsches Hallenhaus, mitteldeutsches Ern
haus, oberdeutsches Mittertennhaus) verbrei
ten sich seit dem 13./14. Jahrhundert .153 Die 
Vorziige dieser Bauweise liegen in der besse
ren Relation zwischen Baumaterial und nutz
barem Raum, in der griiBeren Reprasentativi
tat ihres Aussehens und in der Verkiirzung der 
Arbeitswege. Nachteilig mochte es sich allen
falls auswirken, daB die technischen Anforder
ungen, die solche Bauten stellten, den Sach
verstand und das Kiinnen der meisten Bauern 
iiberstiegen. Voraussetzung war demnach die 
Existenz eines leistungsstarken Zimmer
mannsstandes, wie er eigentlich nur in den 
Stadten dieser Zeit heranwachsen konnte, 154 

Manche im Fachwerk ausgefiihrten stadti
schen Rathauser des 14. Jahrhunderts legen 
davon ein eindrucksvolles Zeugnis ab. 

Die Vorbildwirkung der Stadt offenbarte 
sich auch noch auf anderen Feldern. So konnte 
Hans Moser wahrscheinlich machen, daB sich 
die narrische Fastnacht mit Narrenpossen und 
Maskentreiben wahrend des hohen und spa.ten 
Mittelalters in der Stadt - im Umkreis von 
Ratsfeiern, Minnespielen, iiffentlichen Turnie
ren und Aufziigen - herausbildete und keines
wegs, wie man fruher angenommen hatte, aus 
damonenhaften U mziigen der landlichen Be
viilkerung erwachsen war. 155 In ahnlicher 
Weise diirften Nikolausumziige und manches 
Brauchtum zu Weihnachten und Neujahr aus 
den Stadten den Weg auf das flache Land ge
funden haben. 156 Fur die musikalische » Versor
gung « der Beviilkerung wurde es bedeutungs
voll, daB die Stadte seit dem 13. Jahrhundert 
dazu iibergingen, histriones und Pfeifer fest in 
ihren Dienst zu stellen. Schon mit der dadurch 
miiglichen SeBhaftigkeit und dem Erwerb im
mobilen Eigentums wurde manches von der 
Anriichigkeit zuruckgenommen, mit der bis
lang die Geistlichkeit den Stand der fahrenden 
Spielleute belegt hatte. 157 Der nun mogliche 
ZusammenschluB zu Bruderschaften mit Vor
schriften iiber eine ordentliche Lebensfiihrung 
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und die Unterstellung unter das Patronat von 
»Spielgrafen« trugen weiter zur Verbesserung 
der gesellschaftlichen Reputation bei. 

Natiirlich war das Verhiiltnis zwischen 
Stadt und Land in dem Zeitraum von 400 Jah
ren nicht immer gleichsinnig. Namentlich 
wirtschaftliche Krisen konnten sich durchaus 
unterschiedlich auswirken. So spricht Abel fiir 
das 16. Jahrhundert in Deutschland von einem 
»Januskopf der Teuerungskrise« 158; beim Stei
gen der Getreidepreise hungerten die stadti
schen Handwerker, wiihrend die Bauern und 
die von den Grundrenten lebenden Adeligen 
und Kloster umso besser verdienten. Umge
kehrt hatte der Schwarze Tod die agrarische 
Bevtilkerung in Deutschland wiihrend des spa
ten 14. und ganzen 15. Jahrhunderts in eine 
tiefe Depression gestiitzt, dafiir aber die »gol
dene Zeit des Biirgertums« 159 oder das »gol
dene Zeitalter des Handwerks «160 ermtiglicht; 
denn dort wurden »nur « die Menschen ver
nichtet, nicht jedoch die Sachwerte, so daf3 
Konsum und allgemeiner Geld- und Giiterver
kehr stimuliert wurden. Dementsprechend zei
gen sich die Anreize zur partiellen Innovation 
von Lebensbereichen in diesem Zeitraum pha
senverschoben. 

Wiihrend sich die stadtische Bevtilkerung 
besonders im 15. Jahrhundert machtvoll dar
stellt mit eindrucksvollen Biirgerbauten, Rat
hausern, Kirchen, neuen Befestigungsanlagen 
und luxuritisen Kleidungen 161, stellen beson
ders die vermtigenderen Bauern nach 1550 
»prunkvolle Kriige, Schauteller, Hafnerware 
mit einer bis dahin unbekannten Farbigkeit 
und Steinzeug mit Auflegdekor« 162 in ihren 
Stuben zur Schau. Etwa zur niimlichen Zeit 
beginnen sie in Norddeutschland dem Brot ge
geniiber Breien und Suppen in der Alltagskost 
den Vorzug zu geben, wiihrend man in Bayern 
und Franken eine Reihe aus Italien vermittel
ter Mehlspeisen (kleingeformte Nudeln und 
faustgrof3e Kntideln aus Mehl- und Semmel
teig) sowie Salate einbiirgert. 163 Im ausgehen
den 17. Jahrhundert sind es dann vor allem 
wieder biirgerliche Haushalte, die fiir eine Ver
feinerung der Ef3kultur sorgen, indem sie das 
Anfassen der Speisen mit den blof3en Hiinden 
verptinen, Messer, Ltiffel, Gabel, Serviette und 
Tischtuch in Gebrauch stellen nach dem htifi-
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schen franztisischen Vorbild. 164 Auch das Kaf
feetrinken wird hier iiblich, und neue Schrank
mtibel werden beschafft. 165 Eine iihnlich giin
stige Konstellation stellte sich fiir die Land
wirtschaft erst wieder um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts ein . Solche Novationsphasen 
wiirden sich u.U. eignen zu einer Binnenglie
derung der GroBepochen; ihre Veriinderungs
kraft ist allerdings meist sehr begrenzt, oft re
gional- oder gruppenspezifisch. Auf3erdem rei
chen die Vorarbeiten bislang nicht fiir eine 
Betrachtung iiber ganz Deutschland hin. 

Mitte des 18. bis Mitte des 19. 
J ahrhunderts: lndustrialisierung 

Um 1750 beginnt die Bevtilkerung Deutsch
lands erstmals wieder deutlich iiber den Stand 
des hohen Mittelalters anzuwachsen. 166 Sie tut 
es in der Folgezeit mit steigenden Raten. Bei 
der vorherrschenden SchlieBung der Ziinfte 
und der Gebundenheit der biiuerlichen Anwe
sen hatte dies im wesentlichen eine Vermeh
rung der unterstiindischen Schichten (Tagwer
ker, Heimgewerbler, kleine Handwerker) zur 
Folge; vielfach wurden sie wahrend dieser 
Phase an den Rand oder unter die Existenz
schwelle gedriickt. Es entsteht der Pauperis
mus, eine auch von den Zeitgenossen als be
iingstigend registrierte Erscheinung dieser 
Phase des Ubergangs. 167 Der Bevolkerungs
stau ist also in Deutschland nicht Folge tech
nologischer Umwiilzungen, wie es vielfach dar
gestellt wurde, 168 sondern geht ihr voraus. 169 

Bevolkerungsexplosion, Massenarmut, Hun
gerkrisen170, das sind zeittypische Erscheinun
gen dieses J ahrhunderts. Sie erzwingen gera
dezu Veriinderungen in dem Produktionssy
stem und im sozialen Aufbau. Im Kern sind die 
Antworten auf diese Herausforderungen ent
wickelt worden bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts. Mit ihnen hat sich eine grundle
gende Umstrukturierung der Rahmenbedin
gungen vollzogen, die fiir stiidtische und 
liindliche Volkskultur entscheidend sind; da
rum konnen wir wieder von einer transitori
schen Phase sprechen. 

Die Verknappung des Nahrungsspielraums 
fiihrt um 1750 quer durch Deutschland zu 
Uberlegungen iiber eine Steigerung der land-
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wirtschaftlichen Produktion. Eine Moglichkeit 
bestand in der Ausdehnung des Kulturlandes; 
gefordert von den Landesherrn hat man sich 
nun an Nutzung von Meeres- und FluBniede
rungen, Seen, Siimpfen, Mooren und Heide
land gemacht und damit die geringen letzten 
kultivierbaren Landstriche erschlossen. 171 

Sehr viel entscheidender aber waren die An
stoBe zur Veranderung der bestehenden Nut
zungsweisen in der deutschen Landwirtschaft. 
In Form der Brache stand immer noch etwa ein 
Drittel des Ackerlandes in extensiver Bewirt
schaftung. Von Agrarreformern gefordert und 
auf landesherrlichen Mustergiitern erprobt, 
bebaut man nun bald allgemein das Brachfeld 
mit Sommergetreide, Rotklee, Esparsette, Lu
zerne, Wicke, Ackerbohnen, Gelben Riiben, 
Flachs, Raps und seit 1778 zunehmend mit 
Kartoffeln. 172 

Das hat tiefgreifende Folgen. Mit dem Weg
fall der Brache wurde zwar die Weideflache 
verkleinert, doch erlaubte der ertragreichere 
Anbau von Futterpflanzen nun einen Uber
gang zur Stallfutterung. Von nun an beginnt 
der Ackerbau mehr und mehr auch der Vieh
zucht zu dienen. Die Aufstallung der (meist 
vergroBerten) Viehherde liefert zusatzlichen 
Diinger, der wiederum dem Feldbau zugute 
kommt. In der Regel benotigt man nun groBere 
Stalle; das fiihrt vor allem in der 1. Halfte des 
19. Jahrhunderts zu einer auBerordentlichen 
Neubauwelle in den landlichen Gebieten 
Deutschlands. Man halt sich zwar meist an die 
traditionellen Formen der Gehofte, steigert 
aber ofter deren Dimensionen, so daB die fiir 
uns so eindrucksvollen GroBbauten von der 
Nordsee bis zum Alpenrand nun erst entste
hen.173 Die verstarkte Verwendung von Stei
nen (Bruchsteinen und Ziegeln) macht sowohl 
die Unterkellerung wie die Aufsattlung eines 
zweiten Stockwerks unproblematisch. 

Mit dem Herausbrechen der Brache aus dem 
bisherigen System der Dreifelderwirtschaft 
war zudem der Hebel angesetzt zu einem Zer
fall der traditionell kollektiven Landwirtschaft 
mit ihren Absprachen, Zwangen und Gemein
samkeiten. Eine individuelle Form der Frucht
folge nach den Bediirfnissen und freien Pla
nungen der jeweiligen Bauern bildete sich nun 
heraus. Dies wurde noch intensiviert, als man 

auf aktiven biirokratischen Druck hin seit 
etwa 1770 nun allenthalben auch die alte Al
mende, den bedeutendsten Block kollektiver 
Nutzung, aufzulosen und an die einzelnen 
»Rechtler« zu verteilen beginnt. 174 Tagwerker 
und Kleinstbauern gehen dabei wohl oft leer 
aus, doch die restlichen Hofe konnen sich ver
groBern, auch dies ein AnstoB zur erwahnten 
Neubauwelle. In den katholischen Gebieten 
wurde eben diese Tendenz noch verstarkt 
durch die Siikularisation nach 1803, als der 
ehemalige beachtliche klosterliche Grundbe
sitz zum Verkauf angeboten wurde. 

Und gerade die Sakularisation ist Symptom 
eines grundsatzlichen Umbaus der Agrarver
fassung. Mit den Klostern waren zumindest in 
den katholischen Territorien die bedeutend
sten Obereigentiimer an Grund und Boden 
verschwunden. 175 Damit war die Hand an ci
nen Staatsneubau gelegt, der in dem groBeren 
Kontext des Verfassungsstaates und der De
mokratisierung steht und nun auch in den an
deren deutschen Territorien westlich der Elbe 
zur Auflosung der bisherigen Grundherrschaft 
fi.ihrt.176 Spatestens 1848 verschwinden die 
letzten Reste von Leibeigenschaft, von grund
herrlicher Gerichtsbarkeit, Polizeigewalt, von 
Gesindezwangsdienst, von Hand- und Spann
diensten. Im Zuge der Agrarreformen werden 
die Bauern nun durchgehend nicht nur die Be
sitzer, sondern auch die alleinigen Eigentiimer 
ihrer Hofe. Die bisherige Gebundenheit und 
die Einschrankungen durch den Grundherren 
nehmen ein Ende. Dies fiihrt in manchen 
Landschaften zu massiven Besitzverschiebun
gen, zu Zertriimmerungen durch Verkauf, zu 
Aufteilungen unter die Erben oder auch zur 
VergroBerung bisheriger Kleinhofe. 

Insgesamt ist das Ende einer kollektiv ge
bundenen oder obrigkeitlich regulierten Land
wirtschaft gekommen. Damit loste sich das Ge
hiiuse des alten Dorflebens weitgehend auf. An 
die Stelle von Flurzwang und gemeinschaftlich 
festgelegter Rotation trat planender, indivi
duell gepragter Anbau, der sich Bediirfnissen 
des Marktes flexibel anpaBte; an die Stelle von 
Robotleistungen trat nutzbringender Einsatz 
der Arbeitskraft nach Gutdiinken. Vielfach do
kumentiert sich die neue Individualisierung 
noch wahrend der 1. Halfte des 19. Jahrhun-
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derts in der Landschaft: Es kommt zu Flur
bereinigungen (vor allem nachdem die amtli
che Landesvermessung fortgeschritten ist), 
zur Aussiedlung vieler Bauern aus den alten 
Haufendorfern, zur Vereinodung ganzer 
Landstriche, dies sowohl im schwabischen Vor
alpengebiet, im niederbayerischen Hiigelland 
wie in der norddeutschen Tiefebene. 177 Auch 
die nun allenthalben einsetzende Auflosung 
regionalbezogener biiuerlicher Trachten kann 
man unter dem Gesichtspunkt der Auflosung 
kollektiver Bindungen im dorflichen Leben be
greifen .177" 

Den Gegebenheiten einer intensiveren land
wirtschaftlichen Nutzung, vor allem einer ver
mehrten Arbeit mit dem Pflug und der Ver
grtiBerung der Ernte entsprechen einige wich
tige Verbesserungen der Agrartechnik. Dar
unter ziihlt besonders die Ausstattung der 
Pfliige mit gewundenen eisernen Streichble
chen: damit wurde die Effizienz der Pflugarbeit 
erheblich gesteigert. 178 Gleichzeitig wird in der 
Lieferung dieser Streichbleche durch eisenver
arbeitende Fabriken die kiinftige Verflechtung 
von Landwirtschaft und lndustrie sichtbar. 
Dies gilt auch fur neue Maschinen zum Getrei
desiien und zur Ernte (Gopeldreschmaschi
nen), zum Einzatz von Dampfmaschinen, die 
auf groBen Giitern mit Hilfe von Seilen Pflug
gestelle fiber den Acker ziehen. 179 Zwar kann 
sich innerhalb dieser Ubergangsphase nur die 
Windfege zur Getreidereinigung behaupten, 
doch deutet sich die kommende Mechanisie
rung der Landwirtschaft bereits an. 

Uber den nur agrarischen Bereich hinaus 
bedeutungsvoll wurde eine Innovation dieser 
Zeit, niimlich der feldmaBige Anbau von Kar
toffeln. Die GetreidemiBernten von 1769-1772 
und in Suddeutschland dann nochmals 1816/ 
17180 lieBen den Wert der Kartoffel fur die 
menschliche Ernahrung erkennen - bisher 
wurde sie hauptsiichlich zur Schweinefutte
rung verwendet. Bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts wird die Kartoffel so umfassend in 
die Alltagskost eingeburgert, daB nun Kar
toffel-MiBernten (welche selten vorkommen) 
Hungersntite ausltisen. Verdriingt wird von der 
Kartoffel vor allem die Hirse; diese hatte sich 
im wesentlichen nur geeignet zur Herstellung 
von breiartigen Speisen. 181 Damit und durch 
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andere Novationen auf dem Alltagsspeisezet
tel wird in Deutschland der jahrhundertealte 
Mus- und Brei-Standard uberwunden. Denn 
etwa parallel zur Ubernahme der Kartoffel in 
die Kiiche des einfachen Mannes burgert sich 
der Kaffee ein (seit 1770 gibt es ein billiges 
Surrogat in Form des Zichorienkaffees), der die 
Struktur der Nebenmahlzeiten grundlegend 
verandert; an die Stelle von Suppen und 
Breien riickt Kaffe mit Brot und siiBen Aufstri
chen (oder mit Butter). DaB sich die nun star
ker ins Su.Be schlagende Wiirzrichtung durch
setzen konnte, hangt auch mit der Herstellung 
von Rubenzucker zusammen, an dessen Pro
duktion man sich in Deutschland verstiirkt 
machte, als durch die Napoleonische Konti
nentalsperre die Einfuhr des Rohrzuckers aus 
Ubersee unterbunden war. Fur die Masse der 
einfachen Bevtilkerung war damit fur lange 
die Grundstruktur der Alltagserniihrung ge
wonnen, die sog. »Arbeiter- oder Armentrilo
gie« aus Kartoffeln, Brot und Zichorien
briihe.182 Durch die allgemeine Adaption von 
Messer und Gabel (statt der Finger) und von 
Einzeltellern (statt der gemeinsamen Schiissel) 
war die Grundrichtung moderner EBgewohn
heiten komplettiert. Der Umbruch der alten 
Nahrungsgewohnheiten auBert sich auch in 
dem enormen Branntweinkonsum , durch den 
sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts die in
dustrielle und agrarische Arbeiterschaft aus
zeichnet. Wahrend der Militiirdienstzeit (allge
meine Wehrpflicht seit den Napoleonischen 
Befreiungskriegen) hatte man sich an das 
Schnapstrinken gewohnt; dieser wurde nun 
sehr billig aus den massenhaft angebauten 
Kartoffeln gewonnen. Ursache des iibermii.Bi
gen Alkoholkonsums der Fabrikarbeiter 
scheint nicht deren allgemeine Elendsituation 
gewesen zu sein, sondern Verhaftetsein intra
ditionelle Konsumgewohnheiten, mangelhafte 
Kenntnis von physiologisch richtiger Ernah
rung und Fehleinschiitzung des Nahrwertes 
von Alkohol. 183 

Damit ist zum wiederholten Male angespielt 
worden auf den entscheidenden ProzeB, der die 
Phase von 1750 bis 1850 in Deutschland zu ei
ner strukturveriindernden Ubergangszeit 
macht, auf die Industrialisierung. Wohl gab es 
in heimischen Wirtschaftsweisen, wie den 
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staatlich stark geforderten Manufakturbetrie
ben184, in einem teilweise sehr differenzierten 
Verlagswesen 185

, in einem privilegierten Hof
handwerkertum und im Handwerk insgesamt 
viele Ansatze zu einer unmittelbaren Weiter
fO.hrung der Arbeitsverfassung in die Industri
alisierung hinein, richtungsweisend jedoch 
wurden das zeitliche Vorauseilen und der An
stoB von England. 186 Bis um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts hatte Deutschland in etwa 
AnschluB gefunden, nun setzte die Hochindu
strialisierung ein. 187 

Doch bereits in den Jahrzehnten vorher 
wurden die Weichen fiir die kiinftige Entwick
lung gestellt, wurden die Grundlagen des bis
herigen Zusammenlebens tiefgreifend veran
dert. Es begann in der 2. Halfte des 18. Jahr
hunderts mit einer schrittweisen Ent
machtung der Zunft. 188 Sie verlor mehr und 
mehr ihre Selbstverwaltung und Zwangskom
petenzen. Mit Hilfe von staatlichen Konzessio
nen wurde die Eroffnung von Betrieben neben 
und gegen ziinftische Handwerker ermoglicht; 
hier galt meist keine Beschrankung der Mitar
beiterzahlen. Vor allem im Zuge der Ausdeh
nung der franzosischen Macht unter Napoleon 
wurden Tendenzen zur Gewerbefreiheit auch in 
die deutschen Rheinbundstaaten vermittelt. 
Um die Mitte des Jahrhunderts hatte sich 
praktisch in allen Territorien die Gewerbefrei
heit durchgesetzt. 189 Diese Offnung des Hand
werks brachte nahezu iiberall eine Uberset
zung der gewerblichen Betriebe und schon 
bald eine Proletarisierung von Meistern und 
Gesellen; aus ihren Reihen konnte sich die 
neue Fabrikarbeiterschaft rekrutieren. lnsge
samt verliert die Zunft ihre Position als lebens
strukturierende lnstanz im gewerblichen Le
ben . Eine wirtschaftliche und ideelle Zusam
menfassung des neuen Standes der Fabrik
arbeiter gelingt in dieser Phase keineswegs. 
Vielleicht sollte man noch nicht vom Stand der 
Fabrikarbeiter sprechen, sondern vom Elends
proletariat der Friihindustrialisierung . 190 

Wesentliche Kennzeichen dieses Standes, 
der erst in der nachsten Phase zu Selbsver
standnis und Formen der solidarischen Aktion 
finden wird, sind zunachst psychische, soziale 
und regionale Instabilitat . An die Stelle der 
Zunft, die ohnehin ihre Position nicht einmal 

im traditionellen Bereich des Handwerks hal
ten und auf dem neuen Feld sich erst recht 
nicht etablieren konnte, trat keine neue ge
meinschaftstiftende oder formgebende In
stanz. Eine solidarische Betriebsgemeinschaft 
konnte sich nicht ausbilden, solange standi
sche Barrieren zwischen zunftorientierten ge
lernten und »freischwebenden « ungelernten 
Arbeitern noch weiterlebten. 1hr wirkte auch 
die kurze Lebensdauer vieler in diesem Zeit
raum gegriindeten Werke entgegen. Doch 
auch wo Stabilitat der Betriebe gegeben gewe
sen ware, begegnet uns in dieser Phase eine 
bedriickende Unruhe. Meist halt es die Arbei
ter nur kurz an ihrer Arbeitsstelle, dann 
drangt es sie weiter, in eine andere Fabrik, in 
eine andere Stadt oder in ein anderes Terri
torium. Nicht selten werden nahezu 100% der 
Belegschaft innerhalb von 10 Jahren ausge
tauscht.191 Man spricht vom »Triebsand« der 
friihindustriellen Phase. Eine neue Form von 
Unse/Jhaftigkeit ergreift groBe Teile der Bevol
kerung; von den Ursachen, den Motiven, den 
Formen und dem AusmaB her war sie keines
wegs vergleichbar mit den Wanderjahren der 
Handwerksburschen. Auch in den Stadten sel
ber gehort dauerndes Umziehen aus einer 
Wohnung in die andere zu den alltaglichen Ge
schehnissen; <lurch das Fehlen eines offentli 
chen Verkehrssystems erzwang fast jede Ver
anderung des Arbeitsplatzes auch einen Um
zug. Die Fluktuation kommt vor allem den 
mittleren und groBeren Stadten zugute. Nach
dem das 13. Jahrhundert eine Welle von Stadt
griindungen in Deutschland hervorgebracht 
hatte, bringt das 19. ein Wachstum dieser 
Stadte iiber ihre bisherigen Grenzen hinweg. 
Allenthalben miissen die Stadtmauern nieder
gelegt werden. Vor allem zielt die neue Mobili
tiit in unserem Betrachtungsraum auf das 
Ruhrgebiet, das sich als kommendes Ballungs
zentrum bereits vor 1850 abzeichnet; in der 
Hauptsache erfolgt der Zuzug aus den stadte
armen, gutsherrschaftlich gepragten preuBi
schen Ostprovinzen, die auBerhalb dieser Un
tersuchung geblieben sind. 192 

Mit der regionalen Umschichtung groBer 
Teile der deutschen Bevolkerung sind auch 
Eingriffe in das soziale und mentale Ordnungs
gefiige verbunden. So hatte bislang die Versor-
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gung der alteren und arbeitsunfahig werden
den Menschen durch die nachruckende Gene
ration innerhalb der traditionellen Familien
verbande weitgehend funktioniert. Zunfte, 
Kirchen und kommunale Stiftungen halfen 
entstehende Lucken schlieBen. Durch Wegzug 
von der Heimat, haufigen Wechsel des Arbeits
platzes und Nicht-Zugehiirigkeit zu einer 
Zunft oder einem entsprechenden Selbsthilfe
verband verloren die ersten beiden Generatio
nen von Industriearbeitern in Deutschland alle 
Arten sozialer Absicherung bei Arbeitslosig
keit oder im Alter. Die Altersverelendung wird 
uber Jahrzehnte hinaus zu einem Charakteri
stikum der anlaufenden Industrialisierung. 193 

Mit dem Wegzug aus der Familie und dem 
Siedlungsverband ist haufig auch ein Verlust 
der traditionellen Normen verbunden, die bis
her Alltag und Festtag geregelt batten. So 
dauert es mehrere Generationen, bis die Arbei
terfrauen lernen, in der Zubereitung der Kost 
den Notwendigkeiten der industriellen Arbeit 
gerecht zu werden. 194 Der veranderte Arbeits
rhythmus in der Fabrik, die wochentliche Aus
zahlung des Lohnes schufen mannigfaltige 
Anpassungsprobleme , die sich etwa auch im 
Alkoholkonsum und der auBerordentlichen 
Bedeutung der »Stammkneipe « niederschlu
gen.195 Diese war namentlich fur viele junge 
und (oder) unverheiratete Arbeiter so etwas 
wie Familienersatz, weil sie uber keine sepa
rate eigene Wohnung verfugten; sie wohnten 
als Untermieter oder Schlafganger bei an
deren Arbeiterfamilien und vergroBerten die 
dort herrschende Raumnot. 196 Umgekehrt muB 
die weitverbreitete Sitte der Untervermietung 
dazu gefuhrt haben, daB der Stellenwert der 
Familie verschoben wurde. Bestandig waren 
neben den eigenen Angehorigen fremde Man
ner und/oder Frauen im Haus; »trautes Gluck 
in der Familie« lie£ sich da weniger vermitteln 
als Solidarisierung einer homogenen Schicht 
uber die Familiengrenzen hinweg. Am Ende 
dieser Ubergangsphase wird dann im kommu
nistischen Manifest von Karl Marx und Fried
rich Engels und in den aus Frankreich vermit
telten sozialistischen Ideen so etwas wie eine 
schichtspezifische ldeologie bereitsgestellt, die 
sowohl Elemente des Selbstverstandnisses als 
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Klasse wie auch solche des politischen Agie
rens umschloB.197 

Bis dorthin uberwogen Formen der Verunsi
cherung, der UnangepaBtheit, der tastenden 
Neuansatze. Dies mag auch damit zusammen
hangen, daB der Stellenwert einer geistigen 
Ordnungsmacht hochster Bedeutung in dieser 
Ubergangszeit massiv in Frage gestellt wurde, 
namlich die christliche Kirche. Die Skepsis ge
genuber Offenbarung und Glaubensuberzeu
gungen blieb keineswegs auf eine kleine 
Gruppe von Philosophen, Theologen und an
deren Gelehrten beschrankt, sondern vermit
telte sich auch breiten Schichten der Bevol
kerung durch massive Eingriffe staatlicher Be
hiirden in die Praxis volksfrommen Lebens. 
Dies galt vor allem, wenn auch nicht aus
schlieBlich fur die katholischen Territorien. 198 

So lie£ hier die Aufhebung des Jesuitenordens 
1773 die Tradition religioser Gebrauchslitera
tur abbrechen, die bis ins Spatmittelalter zu
ruckreichte.199 Die Einstufung von Wallfahr
ten, Christmetten, Karfreitagsprozessionen, 
Feldkreuzen, Wegkapellen, Passionsspielen, 
Wetterlauten und von vielen anderen kirch
lichen Brauchen als »nutzlos« und »aberglau
bisch« vermittelte sich auch dem letzten Glau
bigen; sie muBte sich ihm darstellen als eine 
Geringschatzung der Institution Kirche und 
als eine Verachtung des christlichen Glaubens. 
N amentlich als die Sakularisierungswelle am 
Beginn des 19. Jahrhunderts die meisten Klo
ster aus dem Seelsorgsleben herausbrach, war 
es nicht zu verwundern, daB das Kirchenvolk 
antwortete mit einer Abwendung von tradier
ten kirchlichen Zeremonien (Gottesdienstbe
such; Sakramentenempfang). Auch damit mag 
es zusammenhangen, daB bisher wirksame 
christliche Normen ihre lebensgestaltende 
Kraft zu verlieren beginnen. Sichtbar wird das 
etwa an der Sexualmoral; hatte bisher der An
teil der unehelichen Kindere bei 2-6% gelegen, 
so stieg er nun rasch auf 30----40%, um sich erst 
nach 1850 wieder zu senken. 200 Trotz Erneue
rungsbewegungen der katholischen und evan
gelischen Kirche seit den 20er Jahren des 19. 
Jahrhunderts, ist eine allgemeine Enttheologi
sierung der Welt201 und eine Sakularisierung 
des Denkens 202 unverkennbar. 
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Weitere Momente eines beschleunigten Ver
anderungsprozesses zwischen 1750 und 1850 
seien nur stichwortartig genannt: Beginn der 
allgemeinen Schulpfiicht und damit der allge
meinen Lesefiihigkeit, wodurch sich der Kom
munikationsstil der breiten Bevolkerung zu 
verii.ndern beginnt; 203 konstitutionelle Bewe
gung und allgemeine Wehrpfiicht, die mehr 
und mehr jeden in unmittelbare Beruhrung 
mit Aufgaben des Gesamtstaates bringen, 
wenngleich der Gedanke der Volkssouverii.ni
tii.t in Deutschland vor 1848 nirgendwo an
gemessen verwirklicht wurde; 204 allmii.hliches 
Abbrechen der oralen Tradition nun auch in 
der Volksmusik und statt dessen Fixierung der 
Musik in Gebrauchsliederbuchern und Musi
kantenhandschriften;205 bewuBte »Entdek
kung « der »Volks«-Kultur durch die gelehrte 
Welt (Hamann, Herder, der junge Goethe, 
Brentano, die Bruder Grimm usw.). 206 

All diese Prozesse treten neu oder wesentlich 
akzentuiert in Deutschland seit 1750 in Er
scheinung; sie beginnen das Leben der breiten 
Bevolkerung nicht nur in marginalen, sondern 
ganz zentralen Bereichen zu verii.ndern. Ein 
neues Kulturmuster beginnt sich abzuzeich
nen; bis 1850 ist die Entwicklung auf keinem 
Sektor abgeschlossen, wohl aber so deutlich 
sichtbar, daB man einen Einschnitt markieren 
und dieses Jahrhundert als Schwellenzeit zur 
modernen Welt bezeichnen kann. 

Deutschland nach 1850 
Nach 1850 konsolidieren sich viele der bislang 
angesprochenen Entwicklungen auf einem 
neuen Standard. Das beginnt schon in ganz 
existentiellen Bereichen; seit etwa 1850 kann 
die Volkserniihrung in Deutschland als ge
sichert betrachtet werden. 207 Hungerkrisen -
Kennzeichen aller vorausgehenden Epochen -
treten nun nicht mehr auf (Ausnahme die 
kriegsbedingte Blockade der deutschen Hafen 
1917-1920); und dies, obwohl die Bevolkerung 
weiterhin wiichst; sie tut dies allerdings unter 
einer kontinuierlichen Verschiebung ihres ge
netischen Verhaltens. Es vollzieht sich ein 
Ubergang von einer Phase hoher allgemeiner 
Fruchtbarkeit mit gleichzeitiger hoher Morta
litii.t (bei besonderem Gewicht der Sii.uglings-

6 Ethnologia Europaea XV,1 

und Kindersterblichkeit) hin zu einem niede
ren Niveau der Fruchtbarkeit und Sterblich
keit, so daB sich das Bevolkerungswachstum 
wieder auf einem stabilen Niveau einpendeln 
konnte. 208 Auf die damit bedingten Anderun
gen der Mentalitii.t des modernen Menschen 
(z.B. Verhii.ltnis zu Kindern, Erlebnis von Sex
ualitii.t, Problem der nachfamiliii.ren Partner
schaft, Wertschii.tzung von Ehe und Familie, 
Namengebung usw.) hat A. Imhof in zahlrei
chen Veroffentlichungen hingewiesen .209 

DaB nach 1850 demographische Katastro
phen in Deutschland nicht mehr auftreten 
(Ausnahme die beiden Weltkriege), hangt 
nicht nur mit der Einburgerung der Kartoffel 
und mit der weitgehenden Eliminierung epide
mischer Erkrankungen zusammen (z.B. durch 
die Zwangs-Pockenschutzimpfung nach 
1800),210 sondern auch mit der zielstrebigen 
Weiterbildung einiger in der vorausgehenden 
Ubergangsphase grundgelegten Entwicklun
gen. Die Reformen und Verii.nderungen des 
Agrarsektors munden in eine geradezu revo
lutioniire Produktivitiitssteigerung , geprii.gt 
durch kunstliche Dungung (Kalisalze, Tho
masphosphat und schwefelsaueren Ammo
niak) und Mechanisierung. 211 AuBerdem hilft 
die Transport-Revolution, die sich im Einsatz 
von Dampfmaschinen auf Schiffen und Loko
motiven schon vor 1850 abzeichnet, zur schnel
len Belieferung von Notstandsgebieten aus 
UberschuBbereichen, mochten diese in 
Deutschland, Europa (Ungarn, Ukraine) oder 
in Ubersee (Kanada, USA, Argentinien) lie
gen. SchlieBlich wird durch die »Revolutionie
rung der vorindustriellen Konservierungsme
thoden, die erstmals in der Geschichte Lebens
mittel lii.nger haltbar und transportfahig 
machte, ohne daB diese an Geschmack oder 
Bekommlichkeit verloren«, 212 nicht nur Ge
treide, sondern auch Fleisch (Liebigs Fleisch
extrakt!) , Obst und Gemfise jederzeit grifibe
reit. Zweierlei scheint an diesen Vorgii.ngen 
strukturbildend for unsere Welt: die interna
tionale Verfiechtung, die fiber den Sektor der 
Grundnahrungsmittel hinaus alle Bereiche des 
Lebens erfassen wird (Bodenschii.tze, gewerbli
che Produkte, Kleidung, Freizeitverhalten) 
und das Ausgreifen der industriellen Fertigung 
in alle Produktionsbereiche. Damit korreliert 
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eine Sprengung der bisherigen Horizonte, eine 
Verfogbarkeit von materiellen und geistigen 
Gu.tern ti.her Regionen und Standesgrenzen 
hinweg und bewuBte, teilweise sentimentale 
und kommerzialisierte Pflege traditioneller Le
bensformen , wie sie H . Bausinger als Kenn
zeichen der deutschen Volkskultur in der tech
nischen Welt herausgearbeitet hat. 213 Es eta
bliert sich ein neues Kulturmuster; und dies 
halte ich for wichtig dafor, um die Epoche 
nach 1850 nicht als weiterwirkende Phase 
beschleunigten Wandels , sondern als solche re
lativer Stabilitat zu begreifen . 

Dieser Eindruck wird m.E . auch bestatigt, 
wenn man spezifischer nach der kulturellen 
Selbstverwirklichung jener Gruppe fragt, die 
sich zahlenmaBig zwischen 1750 und 1850 im
mer deutlicher abzuzeichnen beginnt: die indu
strielle Arbeiterschaft und in deren Gefolge die 
Beschaftigten im Dienstleistungsgewerbe. 
Hier konsolidieren sich nach 1850 die Verhalt
nisse. Aus einer wenig gestalteten Masse un
terschiedlichster Genese (Zustrom aus Land
wirtschaft, Handwerk, Heimgewerbe) entsteht 
ein Stand mit deutlich akzentuiertem Selbst
verstandnis, mit einer handlungsleitenden 
ldeologie im Sozialismus und einem Geflecht 
von Organisationen zur Selbsthilfe (Konsum-, 
Bildungs-, Krankenverein), zur innerbetriebli
chen (Gewerkschaften) und politischen Mit
sprache (Volksparteien). Probleme der Uber
gangszeit werden nun weitgehend beherrscht, 
ganz gleich ob man auf den Alkoholkonsum 
(geht nach 1880 massiv zuriick), die UnseBhaf
tigkeit (seit ebenfalls etwa 1880 gewinnt die 
Bindung an die betreffende Fabrik ein immer 
groBeres Gewicht ) oder auf die Altersverelen
dung sieht (Selbsthilfe der Arbeiterschaft und 
staatliche Sozialgesetzgebung in der Bis
marck-Ara). Die Steigerung des Wohnungs
baus in den Stadten und ein leistungsfahiges 
Nahverkehrsnetz helfen die Massen der in die 
Stadte drangenden Arbeiter zu bewaltigen , lei
ten aber gleichzeitig eine Umschichtung der 
Wohnverhaltnisse ein (Konzentration der Ar
beiterschaft in den Zentren der Stadt, Auszug 
des Burgertums in die neuen Villenvororte). 2 14 

Zentraler Bezugspunkt des kulturellen Le
hens der Arbeiterschaft ist der Verein; er ist es 
so stark, daB man oft von einer Identitat zwi-
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schen Arbeiterkultur und Arbeitervereinskul
tur spricht .216 VereinsmaBig organisiert ist der 
politische Bereich (Ortsverbande der Par
teien), der wirtschaftliche (Werksverbande der 
zentralen Gewerkschaften), die Bildung (Lese
zirkel, Bildungsvereine), die Freizeit (Sport-, 
Gesangs-, Radfahrverein usw.). »Man kann 
ohne Ubertreibung sagen, da13 die Zugehorig
keit zu einem Verein oft einer der drei Haupt
faktoren war, die die soziale ldentitat des Ar
beiters bestimmten : Er gehorte zu einere Fa
milie , zu einem Berufsstand und wahrschein
lich zu einem Verein. In sozialer Hinsicht 
erfollten die Arbeitervereine im Leben ihrer 
Mitglieder vor allem zwei Aufgaben: Sie boten 
Ersatz for jene Institutionen, an deren Ge
meinschaftsleben die sozialistischen Arbeiter 
nicht mehr teilnahmen. Sie fungierten als Pen
dant zu Organisationen der biirgerlichen Ge
sellschaft , die die Arbeiter lediglich aus Grun
den der ldeologie und des Klassenunterschieds 
mieden. «216 

Trotzdem bleibt es fiir die Situation in 
Deutschland kennzeichend, daB sich die Tren
nungslinien entlang der industriellen Arbei
terschaft nicht zu einem Grabensystem des 
Klassenkampfes verdichteten. Uber die 
Gruppe der Angestellten bestanden breite 
Brucken zum unteren und mittleren Burgers 
tum, so daB aufs Ganze gesehen die deutsche 
Arbeiterschaft sowohl in den Gewerkschaften 
wie den sozialistischen Parteien immer wieder 
die reformerischen Flu.gel gegen die radikal
klassenkampferischen an die Mehrheit 
brachte .217 Nicht nur iiber die Vereine, sondern 
insgesamt zeigen sich immer wieder Tenden
zen einer Verbiirgerlichung und zwar sowohl 
in Richtung Arbeiterschaft wie auch Landbe
volkerung; dies wird sichtbar in dem AnschluB 
an biirgerliche Wohnmuster (biirgerliche Mo
bel und Wandschmuck) , Kleidungsverhalten, 
Bildungsbeflissenheit (inkl. Wertschatzung 
der klassischen Dichter), Nahrungsgewohn
heiten und Freizeitverhalten . 218 

Natiirlich laBt sich fragen, ob nicht die Zeit 
nach 1850 in Deutschland auch einige Phasen 
zu verzeichnen hat, in denen Veranderung ge
genuber Beharrung deutlich iiberwog bzw. 
umgekehrt. Ratte der Nationalsozialismus in 
Deutschland nicht den Charakter einer kurz-
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fristigen Episode gehabt, so mu/3te man sicher
lich die Jahre der Etablierung des totalitaren 
Systems zwischen 1933 und 1937 als markan
ten Einschnitt betrachten. So aber steht allen
falls zu uberlegen, ob nicht die Jahre nach 
1955 mit Wirtschaftswunder, »Amerikanisie
rung « unseres Lebens, Totalmechanisierung 
der Landwirtschaft, Verflechtung der nationa
len Wirtschaft in den europaischen Verbund, 
neuer Mobilitat der Bevi:ilkerung <lurch das 
Kraftfahrzeug, neuen Formen der Kommuni
kation (Fernsehen) und Etablierung einer 
Wohlstandsgesellschaft nicht nur als Akzen
tuierung alterer Entwicklungen zu werten 
sind, sondern vielmehr als U mbruch in eine 
neue Phase, 219 die schon bald nicht mehr be
stimmt ist <lurch Expansion und Fortschritts
glaubigkeit, sondern <lurch Stagnation, Um
weltbelastung, Verzicht auf die Verwirkli
chung des technisch Machbaren . 

Daruber mag die nachste Generation urtei
len. 
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Summary 

Eras of the German Folk Culture 
Steady change is one of the fundamental char
acteristics of folk culture although there are 
sudden advances at certain times due to the 
complexity and consequences of certain inno
vations. This stream of alternately stable and 
transitory periods will be examined in the fol
lowing article concentrating on the area of the 
German "Altsiedelland" (i.e. roughly Germany 
west of the Elbe or the area of the present Fed
eral Republic of Germany). 

The 5th to 6th century is considered to be the 
first historically significant transitorial era. 
The Germanic tribes abandoned their nomadic 
or half-nomadic-existence and settled; their 
tribal chieftains and kings decided to adopt 
Christianity. It is these decisive changes, that 
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mark the following period from the 7th to the 
12th century which could be described as the 
"archaic" age. 

So this settling down leads to the develop
ment of a stable hierarchial system which is 
mainly characterized by personal relationships 
among people of very differing social and legal 
status and which may be called "Personenver
bandsstaat" i.e. a state based on personal obli
gations. The state system was organised 
through the relationships built up by the sys
tem of enfeoffment (i.e. the holding of land in 
return for military services); in economic terms 
it was organized according to the ''Villikations
verfassung". 

The conversion of the whole population to 
Christianity was initiated during this period at 
first predominantly by foreign missionaries 
but later also through indigenous priests who 
founded an ecclesiastical organisation. The 
monasteries were of very great importance be
cause in addition they carried out cultural 
functions, among them the spreading of the 
philosophy of the Ancient Romans amongst the 
Germanic tribes. 

Another dramatic change took place be
tween 1200 to 1350. During that period the 
population of central Europe doubled. This led 
to a rapid improvement of the infrastructure, 
to an increased urbanization and to an increas
ing flow of people to the areas east of the Elbe. 
The "Villikationsverfassung" slowly broke up; 
the erstwhile landlords divided their land to 
obedient retainer - farmers and let them run 
the land in return for payments in kind and 
services. The "Grundherrschaft" comes to the 
fore. 

The necessity to improve the efficiency of the 
land economy resulted in a number of impor
tant innovations: increased arable farming in
stead of the formerly predominant raising of 
cattle; harvesting by means of a sythe instead 
of a sickle, plough instead of hook, "Kappenfle
gel" instead of sticks, improved harnessing, 
carts, water- and windmills. An economy based 
on the principle of leaving one field in three 
fallow together with "Flurzwang" founded the 
collective economic communities in the coun
try. 
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The population increase brought about a 
large scale urban development; in the towns a 
new form of economy was built up based on the 
production of urban artisans split into various 
professions. Money economy and trade re
placed the older system of subsistence econ
omy. The organisation of the various town arti
sans into guilds together with the increasing 
amount of autonomous administration in the 
towns was established. 

To look after the spiritual well-being of the 
booming urban population new monastic or
ders appeared (Franciscans and Dominicans), 
through which the population was lead to
wards an internalisation of religious values, so 
that the new forms of worship spread (brother
hoods, holy grants of land/charities, honouring 
of miraculous images, pilgrimages etc.). 

Enfeoffment became gradually replaced by 
the institution of offices with properly em
ployed 'civil servants', so that the states, who 
were gradually becoming more territorial be
came independent units. In the course of this 
the previous 'Unfreie' (ministeriales) leapt up a 
level in social class to some kind of parvenu ar
istocracy. At the same time in the countryside, 
the difference between villeins who were 
bound by oaths of fealty and the free men, 
gradually became more and more blurred re
sulting in a mass population of peasant sub
jects. 

The clearly accelerated development be
tween 1200 and 1350 stabilized in the follow
ing era, the years 1350-1750. A considerable 
factor contributing to this was the decline in 
population expansion. The Black Death in 
1347 (Great Plaque) eliminated about 30-50% 
of the population, this was repeated during the 
Thirty Year's War. The development of the 
country came to an end or even became re
gressive (late Middle Age wastelands). 

The rural population at that time were pre
dominantly bound by oaths of fealty to land
lords; these landlords (barons, landed gentry or 
monasteries) gave the people various services 
of government in return for granting the land 
(low and voluntary jurisdiction, power of pol
icing, levying of taxes, various economic rights 
of obligation, right of banishing people). Fur-

thermore, the peasants were subject to the or
der of their country communities (common use 
of the fallow land and the "Almende" = com
mon land owned by the community, not indi
viduals; appointment of officers and the car
rying-out of common duties). This forced them 
to turn towards the community, and placed 
high worth on such things as tradition, cus
toms and honour. 

There is a direct equivalent to this in the 
towns. The organisation of the artisans into 
various guilds gave them a strongly supportive 
collective order which partially brought about 
a unity transcending political boundaries and 
not only had authority over points of economy 
but also on social and religious questions. The 
towns took on the earlier role of the monas
teries as cultural leaders of the people more 
and more during this period, and in doing so 
provided an example for the rural districts to 
follow, e.g. the taking over of the 'smokeless 
room', the perpetration of urban Carnival and 
the spread of groups of musicians. 

The pre-industrial world that had existed for 
four hundred years without significant advan
ces, changed dramatically in the period 1750-
1850. The sudden population explosion of this 
age led to mass poverty, famine and the pro
letarianization of the majority of the urban and 
rural population. This is why sufficient man 
power was available for an industrial revolu
tion in Germany along the lines of that which 
happened in England at this time. The new so
cial group of the industrial workers still had 
little understanding of their identity and 
lacked a sense of solidarity. Psychologically, so
cially and regionally their position may be 
characterized as being very unstable. 

The types of collective obligations which had 
rules up until now were largely discontinued 
both in the towns and in the country. The 
guilds lost some of their awesome power, and 
freedom of trade began to come to the fore. 
With the increasing use of the fallow fields for 
clover, potatoes and lucerna, and with the dis
tribution of the old 'Almende', but above all, 
because of the decline of the old monastic or 
aristocratic overlords, the peasants' needs for a 
communal economy simply disappeared. In ad-
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dition, many possibilities for modernisation 
were made available which had until now been 
blocked: the cultivation of new crops such as 
potatoes, sugarbeet, Esparsette, food silage for 
live-stock and artificial fertilizer. 

The massive change during this period can 
best be seen in predominantly catholic areas, 
particularly for example in the secularisation 
(the dissolution of most of the monasteries the 
fact that the landed wealth of the Bishopries 
and monasteries was dispossessed, their 
wordly rights and powers of the church were 
laid down the abolition of many traditional 
forms ofworkship). This led to a certain uncer
tainty among the population, which, although 
counterbalanced in the next phase, may over
all be said to have heralded the spiritual secu
larization of the German people. 

After 1850 things began to settle down 
again. The shady outlines of the present day 
era are becoming more and more visible. From 
this point onwards, the feeding of the popu
lation was ensured, despite further growth. 
This may be partly due to the cultivation of the 
potato, which is more profitable and less sus-
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ceptible than the older corn crops. More impor
tant is the incredible growth in productivity of 
German agriculture after 1850, beginning 
with the introduction of artificial fertilizers 
and continuing with the development of ma
chine tools and machinery. 

The rapid advances in various forms of 
travel and communications (rail, road and air) 
have helped to compensate for regional dis
advantages. In this way an international en
tanglement of German culture and economy 
has gradually been achieved, which at the 
present time has had the effect of strengthen
ing the appeal for awareness of the old 'home
grown' traditions. 

The stabilization of the Proletariat forming a 
new class after 1850 is of the greatest impor
tance. Through socialist ideas, socially political 
programs and various forms of self-organiza
tion, vital interests have been satisfied, which 
in turn weaken any revolutionary tendencies 
before they come to the fore. And so a gradual 
process of adopting bourgeois values by the in
dustrial classes started that is still continuing 
today. 

Translated by Manfred Sonntag 
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