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eit Klaus Roths Ausfii.hrungen zur ,Historischen Volkskunde und Quantifi
zierung , von 1980 haben erst wenige volkskundliche Arbeiten quantifizieren de 
Methoden benutzt. ln der vorliegenden Unters uchun g gebt es danun, mit Hilfe 
quantitative r Analysen von u.nterschiedlichen Arten arcbi valischer Quellen Aus
sagen zur fruhneuze itlichen Stadtk ultu r zu machen. Drei beispielhaft ausge
wahlte Quellengru ppen - NachlaBinventare, Briicheregister Rechmmgen -
weJ'den fur drei Beispielstiidte - Bra unschweig, Wilster, Papenburg - auf ihre 
Aussagefiibigkeit zur stadtisc hen Volksku ltur , vor allem des 16. bis 18. J ahr
hunderts iiberprilft. 
Wah1·end Inventare sich flli· quantifi,de rende Auswertungen zur materiellen 
Sach kul tur in soria ler und 1•aumzeitlicher DifTerenzienmg ausgesproche n gut 
eignen wid auch Briicheregister bei quantitativer Analyse Verlaufsmuster kul
tureller Prozesse -z .B. der fruhneuzeit1icheu Affektsublimierung- recht gut el'
kennen lassen, erwiesen sich Rechnungen filr quantitative Auswertungen als 
recht ungeeignet . Quantitativen Analysen sollte - unabhiingig von der Kom
plexitat der Forschungsfrage - vor allem im Vorfeld der Kliirung von Vorfrngen 
Bedeutung zukommen. 

Dr. Ruth-E. Mohrmann, Volkskundliches Seminar der Universitdt Munster, 
Domplatz 23, D-4400 Munster. 

Als vor vier Jahren Klaus Roth auf der 10. Ar
beit skonferenz der Ethnologia Europaea in 
Munster uber ,Historische Volkskunde und 
Quantifizierung , referierte, war dies ein 
Thema, das for die europaische Ethnologie sei
nerzeit noch weithin-Neuland war (Roth 1980). 
Zwar gab es einige Vorlaufer innerhalb des 
Faches - erinnert sei etwa an die Arbeiten von 
Cox und Matti Sarmela in der Ethnologia Eu
ropaea von 1972 -, doch blieben diese Ansatze 
zunachst ohne Nachfolge . Gunter Wiegel
manns Aufsatz uber die Novationsphasen in 
der landlichen Sachkultur Nordwestdeutsch
lands von 1976 war eine der ersten volkskund
lichen Arbeiten, die konsequent quantifizie
rende Methoden anwandte. Wiegelmann 

konnte sich, da entsprechende Vorarbeiten 
fehlten, zwar nur auf eine schmale Quellen
bas is stiitzen, entwickelte jedoch wichtige Hy
pothesen zu den Innovationsv er laufen und 
Neuerungswellen in der landlichen materi
ellen Kultur , die seitdem fur etliche weitere 
Arbeiten als Ausg angspunkt dienten. 

Dennoch kann nicht gesagt werden, daB 
quantifizierende Methoden in der europai
schen Ethnologie heute auf breiter Basis und 
von zahlreichen Forschern angewendet wur
den. Sicherlich sind die Forschungsgebiete und 
die Problemstellungen , die in unserem Fach in
zwischen quantitativen Analysen unterzogen 
warden sind, mannigfaltiger und vielfiiltiger 
geworden. Dach zum einen hindert wohl im
mer noch Schwellenangst viele Ethnologen , bei 
sinnvollerweise quantitativ zu losenden Pro-
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blemen auch zu quantifizierenden, zu bru-ten 
Methoden zu greifen, zum anderen sind zwei
fellos viele Fragenkomplexe in den Kulturwis
senschaften sinnvoller und besser mit qualifizi
erenden, mit weichen Methoden zu losen. DaB 
hierbei oft genug eine Verschriinkung und 
Verknupfung beider methodischer Ansatze 
oder zumindest das gedankliche Durchspielen 
dieser Moglichkeit fur viele Forschungsfragen 
Nutzen und Ergiebigkeii versprechen, sei nur 
erwahnt (Vgl. Kaschuba/Lipp 1983). 

Die Palette der Forschungsprobleme, die in 
der bistorischen und gegenwartsbezogenen 
Volkski.mde als ,,charakterist ische quanti
tative Problemc « anzusehen sind, ist oach 
Klaus Roth ungewohnlich breit: •Die [verglei
chende) Untersuchung von raumzeitlichen 
und sozio-kulturellen Struktureo und Pro
zessen und der sie bedingenden Faktoren, von 
sozialen, regionalen oder ethnischen Gruppen , 
von Objekten oder Objektgruppen, sowie die 
Ermittlung von Kategorien oder Klassen in 
diesen Gruppen « sind, so Roth, typische For
schungsprobleme, die mit quantifizierenden 
Met.hoden zumeist besser und zuverlassiger als 
mit berkommlichen Methoden zu losen sind 
(Roth 1980: 40). 

Zweifellos ist. starker noch in der histo
rischen Volkskunde als in der Gegenwarts
volkskunde die Entscheidung fur quantifizie
rende Methoden nicht nur von der Problem
stellung, sondern auch von der Art der zugru.n
degelegten Quellen abhiingig. Erst die Ent
scheidung uber Homogenitat und Vergleich
barkeit einer hinreichend gro8en Zahl von 
Quellen , d.h. ein ganzes Paket von vorab zu 
klarenden quellenkritischen Fragen, sollte den 
Ausschlag fur die Anwendung quantitativer 
Methoden geben. Anders formuliert bedeutet 
das, daB historische Quellen fur quantitative 
Analysen einen systematischen Autbau haben 
sollten, bereits numerisch oder leicht quantifi
ziei:bar sind, re]ativ gleicharti g, d.h. von 
gleicher Provenienz sind und in ausreichend 
groBer Zahl vorhanden sind. An historischen 
Quellen, die diese Forderungen er fullen u.nd 
fur kulturwissenschaftliche Forschungsfragen 
ergiebig sind, sind nach Klaus Roth vor allem 
zu nennen Statistiken und demographische 
Quellen wie Kirchenbilcher, Ehestandsre-
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gister und Tau.fregist.er, Rechnungsbilcher tu1d 
Anschreibebilcher, Lager- und Katasterb(i. 
cher, Register a lier Art sowie Inventare, Testa. 
mente und Schichtungsprotokolle. Weniger ge
eignet seien dagegen Quellen wie Gerichts. 
und Ratsprotokolle sowie Edikte und Verora . 
nungen, amtliche Berichte und dergleiche 11 
mehr, die per se weniger systematisch und ho. 
mogen sind (Roth 1980: 4,0f.). 

Dal3 sich die umfangreiche Liste der nach 
Roth quantifizie1·baren historischen Quellen 
tatsachlich fur quantitative Analysen eigne 
und anbiete, ist nicht unwidersprochen geblie
ben. So hat vor allem Karl-S. Krame1· in der 
damaligen Diskussion nach Klaus Roths 
Vortrag gerade Rechnungsbestanden, einer 
naturgemalJ ohoehin stark numerischen 
Quelle, die Eignung fur quantitative Analysen 
rundweg abgesprochen. Gerade dieser Quel
lengruppe mangele es an der geforderten Ho
mogenitat uud der daraufbauenden Vergleich
barkeit, zudem seien ihre wichtigsteo Aus
sagen zur Volkskultur nicht mit harten 
Zahlen, sondern erst mit einfi.ihlsamer lnter
p1·etation und hermeneutischem Zugriff bloB
zulegen und zu klaren (s. auch Kramer 1978: 
Nachtrag). 

Und auch die Quellengruppe der Inventare , 
vor allem der seinerzeit auch von Klaus Roth 
herangezogenen Sterbfallinventare (Roth 
1977; 1979), ist von Dietmar Sauermann und 
seinen Mitarbeitern einer minutiosen Kritik 
unterzogen worden , die ihre Eignung fi.ir quan
titative Analysen in starken Zweifel zog und 
starker ihre Unzuverlassigkeit und Inbomog e
nitat als ihr e systematisc he Vergleichbarkeit 
betonte (Homoet/Sa uerm ann/Schepe rs 1982). 

Dies sind unbestritten gewichtige kritische 
Einwande, die nicht mit. leichter Hand vom 
Tisch zu fegen sind. Ganz gewiB ist Karl-S. 
Kramer einer der, wenn nicht der intime 
Kenner mit jah1·zehntelanger Erfahrung 
gera de der Quellengruppe der Rechnu.ngsbe
stande, und aucb Dietmar Sauermann ist mit 
archivalischen Quellen ausgewiesener ma8 en 
vertraut. 

Wenn im folgenden gerade diese Quellen
gruppen, namlicb Inventare und Rechnungen, 
in ihrem Aussagewert und in ihrer Eignuog 
fur quantitative Analysen zur stadtischen 
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Volkskultur iiberpriift und abgeklopft werden 
sollen, so konnen hierbei die deutlichen kri
tischen Einwande von dieser Seite nicht unbe
riicksichtigt bleiben. 

IL 
Es sollen im folgenden drei Stadte und drei 
Quellengruppen behandelt werden, und zwar 
erstens die alte Hansestadt Braunschweig und 
Inventare, zweitens die holsteinische 
Landstadt Wilster vor den Toren Hamburgs 
und Briicheregister sowie drittens die emslan
dische Moor- und Fehnsiedlung Papenburg an 
der Grenze zu den Niederlanden und Rech
nungsbestande. Der zeitliche Rahmen liegt vor 
allem im 17. und 18. Jahrhundert. 

Nun ware ein Versuch, die komplexe 
Ganzheit einer Stadt in all ihren volkskultu
rellen Spiegelungen quantifizierend analy
sieren zu wollen, gewi/3 von vornherein zum 
Scheitern verurteilt. Mag dies bei einer 
Komrnune von der Gro/3e Papenburgs oder 
Wilsters noch im Bereich des Moglichen liegen, 
so ist es fur eine Stadt von der Gro/3e und Be
deutung Braunschweigs kaum mehr zu reali
sieren und wohl auch wenig sinnvoll. Dies be
deutet, da/3 bei quantitativen Analysen, die per 
se hohe Quellenzahlen verlangen, nur Teil
aspekte der Volkskultur behandelt werden 
konnen. Das methodische lnstrumentarium, 
um derartige Quellenmengen zu analysieren, 
ist jedoch trotz anwachsender Arbeiten in der 
Volkskunde selbst noch langst nicht ausgefeilt 
und hinreichend erprobt, auch wenn auf die 
breitere Forschungspraxis in den Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften mit abgehoben 
wird (Best/Mann 1978; Ohler 1980; Floud 
1981). 

So mag es legitim sein, irn folgenden drei 
eher disparate quantitative Zugange zu ver
folgen. Zweifellos ist die Disparitat ent
scheidend durch die unterschiedlichen Quel
lengruppen mit vorherbestimmt. So bieten die 
drei zugrundegelegten Quellenarten Ausblicke 
auf unterschiedliche Personenkreise und somit 
auch auf sozial jeweils ganz anders gelagerte 
Kulturkomplexe. 

lnventare, d.h. die Verzeichnisse des ge-
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samten mobilen und immobilen Hab und Guts 
einer Einzelperson, einer Familie oder eines 
Hofes, die schon in jeder Einzelquelle eine 
Fiille quantifizierbarer Oaten enthalten, sind, 
sofern es sich - wie im Falle Braunschweigs -
um Vormundschaftsinventare handelt, ihrer 
Natur nach fur alle stadtischen und landlichen 
Sozialschichten zu erwarten und auch vor
handen (Vgl. Mohrmann 1980; van der Woude/ 
Schuurman 1980). 

Briicheregister, also die registermaBig ge
fuhrten Einnahmebiicher iiber Bu/3gelder bei 
Ordnungswidrigkeiten und Polizeivergehen, 
bieten in dem von ihnen erfa/3ten Perso
nenkreis dagegen eher eine negative Auslese. 
Der Gefahr, in diesen Akten festgehalten zu 
werden, ist allerdings jeder honorige Burger 
zumindest als Opfer ausgesetzt gewesen. Die 
negative Auslese bedeutet also nicht, da/3 hier
mit ein sozial deklassierter Personenkreis in 
seinem Tun und Handeln erfa/3t wird, sondern 
doch etwas anderes. Wahrend aus den Inven
taren ablesbar ist, was ist, hierbei jedoch 
beschrankt auf den in erster Linie materiellen 
Rahmen eines Individuums oder einer Familie, 
zeigen die Brucheregister, was nicht sein sollte 
- bier jedoch starker in Bereiche des sozialen 
Handelns, der interpersonellen Kommuni
kation ausgreifend . 

Von ganz anderer Art wiederum ist der 
Ausschnittcharakter und die Segmentierung 
in den Rechnungsbestanden . In diesen von 
einer wie auch immer gearteten Obrigkeit 
bzw. Herrschaft gefuhrten Jahresrechnungen 
tauchen als Personenkreise Gruppen auf, die 
entweder in ihrer Eigenschaft als Abgaben
pflichtige auf der einen Seite oder aber als 
Lohnempfanger auf der anderen Seite greifbar 
werden. Sichtbar wird also var allem das Ver
haltnis Untertan zu Obrigkeit unter geld- und 
naturalwirtschaftlichern Aspekt (Gottsch 
1983). 

Die Unterschiedlichkeit der drei Quellen
gruppen in ihren Sachaussagen und dem van 
ihnen erfa/3ten und abgedeckten Perso
nenkreis bedingt natiirlich auch, da/3 sie aufje
weils anders gelagerte Fragestellungen und 
Problerne Antworten geben. Sofern die Quel
len iiber einen hinreichend langen Zeitraum 
vorhanden sind , was in den drei vorliegenden 
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Beispielen der Fall ist, ermoglichen sie Aus
sagen zum zeitlichen Wandel , zu kulturellen 
ProzeBverlaufen, zu Innovation und Regres
sion . Sind die Quellen auch sozial eindeutig zu
zuordnen - dies ist ausreichend hier nur bei 
den Inventaren gegeben -, so konnen auch 
Probleme des sozialen Wandels, der sozialen 
Gruppierungen und sozialen Unterschiede 
analysiert werden. 

III. 
Lassen Sie mich zu den Fallbeispielen selbst 
kommen. Mit dem groBten methodischen Auf
wand ist bisher das Beispiel Nr. 1, die Inven
tare der Stadt Braunschweig, bearbeitet war
den . Im Rahmen des von Gunter Wiegelmann 
geleiteten Projektes »Diffusion stadtisch-bur
gerlicher Kultur vom 17. bis zum 20. Jahr
hundert « sind die stadtisch-braunschweigi
schen Inventare - und nicht nur diese -, die 
insgesamt for die Zeit vom 15. bis zum 19. 
Jahrhundert vorliegen, mit dem groBten Teil 
der in ihnen enthaltenen Informationen ko
diert, in maschinenlesbare Form gebracht und 
per Computer statistisch ausgewertet warden 
(zur Projektbeschreibung vgl. Wiegelmann 
1981; Meiners /Mohrmann/Roth 1980). Von der 
Vielzahl der hierbei moglichen und durchge
fohrten quantitativen Auswertungen sei hier 
nur ein Aspekt herausgegriffen, und zwar die 
sozialen Unterschiede in der Wohnkultur und 
in der Ausformung der materiellen Sachkul
tur. Ich beschranke mich hierbei auf das 17. 
Jahrhundert, for das 148 Inventare ausgewer
tet werden konnten, eine zweifellos nur ge
ringe Anzahl angesichts der GroBe und Bedeu
tung Braunschweigs in dieser Zeit (Stadt
archiv Braunschweig A I 4 Ratsarchiv Mappe 
1-13, hier 6-12) . 

Ca. 15.000 Einwohner zahlte die Stadt im 
17. Jahrhundert, selbstbewuBt verhandelte sie 
mit Kaiser und Reich und vermochte sich 
durch hohe finanzielle Opfer auch der Besat
zungen und Zerstorungen des DreiBigjahrigen 
Krieges zu erwehren. Dach die wirtschaftliche 
Bhitezeit der stolzen Hansestadt war schon in 
den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts zu Ende 
gegangen . Ein Jahrhundert spater, 1671, do
kumentierte sich ihr politischer und wirt-

68 

schaftlicher Niedergang in der Unterwerfung 
durch ihren Stadtherrn, den Herzog von 
Braunschweig-Wolfenbiittel. Die selbstbe. 
wuBte Biirgerstadt wurde zur absolutistischen 
Fii.rsten- und Residenzstadt. 

Dennoch war Braunschweig auch im 17. 
Jahrhundert die bedeutendste Stadt in Nieder. 
sachsen und eine reiche Stadt mit groBen Ver
mogen einzelner Familien, deren Grundstock 
freilich in den vergangenen Jahrhunderten 
gelegt warden war . Sozial gegliedert war die 
stiidtische Bevolkerung bis 1569 in drei, 
danach in vier Stancle: in die erst 1569 sich zu 
einem geschlossenen Konnubiumsverband 
und Geburtsstand abgrenzenden »Geschlech
ter«, das Patriziat des ersten Standes, in die so
genannten Familien der WeiBen Ringe, die den 
zweiten Stand ausmachten, in die gildefahigen . 
Handwerker, den dritten Stand, sowie in die 
biirgerliche Unterschichten, die niederen 
nichthandwerklichen Berufe u.a . des vierten 
Standes (Spiess 1966: 465ff.). 

Zweifellos war diese stiindische Ordnung im 
17. Jahrhundert schon in vielerlei Hinsicht 
iiberholt und durchlochert, lebte jedoch in ei
ner Vielzahl stadtischer Verordnungen, die ge
rade die standische Auspragung der Sachkul
tur betrafen, fort. So z.B. in der Verordnung 
iiber die Farbigkeit des Mobiliars von 1653: 
Rot allein war nur dem ersten Stand, Rot und 
Grun dem zweiten Stand erlaubt, der dritte 
hatte sich mit griinem Mobiliar und der vierte 
mit geringern farben zu begniigen (Stadtarchiv 
Braunschweig BI 3 Bd. 21,1 p. 62-64; Deneke 
1969: 50). 

Auch die Namensgebung der jiingeren Ober
schicht des zweiten Standes, der Familien der 
WeiJ3en Ringe, war unter sachkulturellem 
Aspekt zustandegekommen: Nur die Frauen 
des ersten Standes durften als wichtigsten Be
standteil ihres Schmuckes einen sogenannten 
goldenen Span, ein gulden inhengsel, tragen, 
der bei den Frauen vom zweiten Stand ledig
lich von Silber, heraldisch gesprochen also 
weiJ3, sein durfte (Spiess 1966: 467). 

Beide Aspekte einer soziokulturellen Ab
und Ausgrenzung, die zentraldirigistische 
Zuordnung bestimmter Mobelfarben und 
Schmuckformen zu den einzelnen Standen, 
]assen sich in den Inventaren ungewohnlich 
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deutlich ablesen, starker jedoch in ihrer Nicht
einhaltung und Nichtbefolgung als in ihrer Be
achtung. Allerdings soll dieser Komplex hier 
nicht weiter eriirtert werden, da sich gerade 
diese zwischen den Standen ablaufenden sozio
kulturellen Prozesse als nur bedingt quanti
tativ zu liisende Probleme erwiesen. Weiche 
Methoden fuhrten hier zu besseren Ergebnis
sen. 

Doch nun zu einigen Zahlen. Angesichts der 
oben dargelegten Tatsache, daB es sich beim 
ersten Stand um einen Geburtsstand handelte, 
dem man somit unabhangig von Reichtum, 
Macht und Ansehen angehiirte, der zweite 
Stand dagegen eine jungere, durch Tatkraft, 
Geschick und Ansehen zur Macht gelangte 
Oberschicht verkiirperte, erfordern die sozio
kulturellen Unterschiede dieser beiden Stande 
besonderes Augenmerk . Soweit es die wirt
schaftlich bedingten Unterschiede betrifft, 
steht der zweite Stand oft uber dem ersten. 
Wahrend der erste Stand eher auf langfristig 
erworbenem und langfristig angelegtem Ver
miigen in Form von Grundrenten, Lehnsgu
tern, Zehnten, Kuxen u.a. fuBte, findet man 
beim zweiten Stand eher das kurzfristig in 
Handelsgeschaften angelegte und kreditierte 
Vermiigen, das in summa jedoch nicht selten 
die ,alten, Vermiigen des ersten Standes uber
stieg. 

Wahrend somit in der wirtschaftlichen 
Potenz beider Stande in Einzelfallen zwar gra
vierende, insgesamt gesehen aber nur geringe 
Unterschiede zu finden sind, sind sie in der 
sachkulturellen Ausstattung sehr deutlich 
greifbar (s. Tab. 1-6). In nicht einem Gegen
standsbereich liegen die Werte des zweiten 
Standes uber denen des ersten, vielmehr sind 
sie bei zahlreichen Gegenstandsgruppen oft 
nicht einmal halb so groB. Mochten sich auch 
die Frauen des zweiten Standes mit dem nicht 
erlaubten goldenen Span schmucken und die 
Rechnungsbucher ihrer Ehemanner extrem 
hohe Kapitalien aufweisen, im sachkulturellen 
Rahmen ihrer Wohnkultur erreichten sie den 
Standard der alten Geschlechter in keinem 
Fall. Hier war sowohl von der Quantitat als 
auch der Qualitat schon seit den 70er Jahren 
des 16. Jahrhunderts ein Rahmen gesetzt und 
erreicht, der im zweiten Stand auch bis zur 

Jahrhundertmitte nur in wenigen Fallen aus
gefullt werden konnte, in der nachfolgenden 
Niedergangsphase schon gar nicht. 

Wahrend die wirtschaftlichen Grunddaten 
eine sehr deutliche Grenze zwischen dem 
zweiten und dritten Stand ziehen, ist es auffal
lend, daB der dritte Stand, also die gildefahigen 
Handwerker, in einzelnen Gegenstandsberei
chen, etwa bei Schapps und Stuhlen, Banken 
und Holzgeschirr reichhaltiger ausgestattet 
erscheint als der zweite Stand. 

Mit den weit dahinterliegenden Zahlen des 
vierten Standes ist allerdings keineswegs 
schon das untere Niveau der braunschwei
gischen Wohnkultur in dieser Zeit erreicht. 
Denn auch die Mitglieder des vierten Standes 
waren Burger - hier etwa Weber und Gartner, 
Tiipfer, Posamentierer und Schuster. Daneben 
ist noch an die groBe Zahl der Einwohner ohne 
Burgerrecht zu denken, deren sachkulturelle 
Ausstattung in vielen Fallen sicher unter der 
des vierten Standes gelegen haben wird. 

Eine weniger nach Standen als vielmehr 
nach Berufen spezifizierende Feineinteilung, 
die hier aber nicht mehr vorgenommen werden 
kann, wurde sichtbar machen, daB die rein 
standische Gruppierung die Fulle der berufs
und sozialspezifischen Gliederungen und Un
terschiede nicht mehr abzudecken vermag . 
Auch der zeitliche Wandel muBte starker be
rucksichtigt werden: 80% der ausgewerteten 
Inventare entstammen der ersten Jahrhun
derthalfte, so daB hier weitgehend die fruhneu
zeitliche Wohnkultur zur Zeit des DreiBigjah
rigen Krieges dokumentiert ist. 

Das Beispiel Braunschweig sei hier abge
brochen und kurz die Moglichkeiten und 
Grenzen der quantitativen Analyse von lnven
taren resumiert. Eine sozial- und berufsdiffe
renzierende Auswertung von lnventaren 
vermag zur materiellen Kultur einer fruhneu
zeitlichen Stadtbevolkerung wertvolle Auf
schlusse zu geben. Die soziokulturellen Unter
schiede !assen sich in den einzelnen Objektbe
reichen deutlich fassen . Hierbei zeigt es sich, 
daB die Miiglichkeit der Ausformung und Aus
follung der einzelnen Sachkomplexe durch die 
Stellung in der stii.ndischen Hierarchie weit
gehend vorgegeben ist. 
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Tab. 1. Durchschnittswerte van Gegenstandsgruppen (nach Anzahl) nach Standen - Stadt Braunschweig 17. 
Jh. (n = 148). 

Bewahrmiibel 
-Schranke 

in Gegenstanden 
- in Items 

- Kastenmiibel 
- in Gegenstanden 
-in Items 

- Regalmiibel 
in Gegenstanden 
- in Items 

Tisch- und Sitzmobel 
-Tische 

in Gegenstanden 
- in Items 
Stiihle 
- in Gegenstanden 
- in Items 

-Banke 
- in Gegenstanden 
- in Items 

Bettstellen, Bettwerk 
- Bettstellen 

in Gegenstanden 
-in Items 

-Bettwerk 
- in Gegenstanden 
-in Items 

Gesamtdurch- Maximum 
schnitt 

5.3 69.0 
2.1 14.0 

12.1 85.0 
3.7 10.0 

2.8 78.0 
0,5 5.0 

6,5 54.0 
1.9 8.0 

14.9 101.0 
2.0 8.0 

2.8 28.0 
1.0 3.0 

8.1 50.0 
2 .4 9.0 

33.0 152.0 
3.9 7.0 

Quelle: Datensatz des SFB 164 Univ . Munster . 

Nicht angesprochen worden sind hier der 
zeitliche Wandel, die Innovation und Diffusion 
von Neuerungen , die allerdings, was 
Braunschweig betrifft, ein starkeres Aus
greifen sowohl in das 16. als auch das 18. und 
19. Jahrhundert erforderten . Denn - um nur 
das 16. Jahrhundert hier anzusprechen - die 
gewichtigen Novat ionen im Wohnbere ich, vor 
allem die Differe nzier ung der Wobnfunk
tionen, d.h. die Abkehr von der Multifunktio
nalitat der GroBraume Diele und Saal und 
Hinwendung zur Monofunktionalitat kleinerer 
Raume, vor allem der Stube, sowie die gewich
tigste Novat ion im Mobiliar, das Aufkomm en 
de Kleiderscbrank es sind in Braun schweig 
schon weit vor 1600 in den 30er J ahren zu fas
sen. Die Betrachtung des zeitlichen Wandels 
sollte aber nach Moglichkeit immer unter Ein
beziehung des sozialen Aspektes gesehen wer-
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1. Stand 
(n = 23) 

11.6 
4.0 

27.1 
5.3 

3.5 
1.0 

12.8 
2.7 

26.9 
2.9 

4.3 
1.5 

15.7 
3.8 

58.7 
4.7 

2. Stand 
(n = 28) 

4.2 
1.7 

11.7 
3.8 

0.4 
0.2 

7.6 
1.8 

15.8 
2.0 

2.3 
0.9 

9.1 
2.2 

40 .6 
3.6 

3. Stand 
(n = 52) 

5.4 
2.1 

10.3 
3.7 

4.6 
0.5 

6.2 
2.0 

16.1 
2.0 

3.2 
1.6 

8.0 
2.4 

32.9 
4.1 

4. Stand 
(n = 45) 

2.5 
1.4 

6.8 
2.8 

1.6 
0.2 

2.8 
1.4 

7.0 
1.6 

1.8 
0.8 

3.8 
1.6 

15.0 
3.4 

den, der erst die enormen zeitgleichen Dispari
taten offenbart. 

1st somit mit den Inventaren eine Quelle ge
geben, die bei ents pr echend er Dichte und Vali
ditat wichtige Aufschliisse uber den raumzeit
lichen und sozialen Wandel der materiellen 
Kultur bietet, so ist hiermit aber zweifellos nur 
ein Ausschnitt, wenngleich ein gewichtiger, 
fruhneuzeitlicher Alltagskultur gegeben. 
Konnen wir auch mit dieser Quellengruppe dif
ferenzierte Blicke in Kuche und Keller, in 
Kammern und Schranke einer fruhneuzeit
lichen Stadtgesellschaft werfen, so bleibt <loch 
der Blick auf wesentliche Aspekte dieser 
Menschen versperrt . 1hr soziales Handeln und 
Tun , ihre mental en Dispositionen lassen sich 
mit nackten Zablen nich t fassen und 
schimmern hinter den Dingen selbst, mit 
denen sie sich umgeben, nur bedingt auf . 
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Tab. 2 Durchschnittswerte von Gegenstandsgruppen (nach Anzahl) nach Standen - Stadt Braunschweig 17. Jh. 
(n = 148). 

Gesamt-
durch- Maximum 
schnitt 

Bett-, Tisch- und Haushaltswasche 
- Wasche gesamt 
- in Gegenstanden 76.4 467.0 
-in Items 4.0 7.0 
- Bettwasche 

- in Gegenstanden 26 .3 135 .0 
-Tischwasche 

- in Gegenstanden 16.0 272 .0 
- Tischtiicher 13.2 114.0 
- Servi etten 2.8 158.0 
- Handtiicher 18.2 90.0 
- Luxuswasche 

- in Gegenstanden 1.0 20.0 
- Wohnung skleidung 

- in Gegenstanden 3.9 42.0 

Lampen, Uhren, Wohnungsschmuck 
-Lampen 

- in Gegenstanden 7.1 47.0 
- in Items 1.6 5.0 

- Uhren 
- in Gegenstanden 0.3 9.0 

-Spiegel 0.8 10.0 

- Wohnun gsschm uck, Dekor 
- in Gegenstanden 29.3 195.0 
- in Items 3.5 15.0 

-Bilder 4.8 79.0 

Die Frage ist deshalb, ob diesem Bereich des 
alltiiglichen Lebensvollzugs in seinen sozialen 
Kommunikationsmustern durch die quanti
tative Analyse anderer Quellengruppen nii
herzukommen ist. Ich wende mich hiermit der 
zweiten Quellengruppe und der zweiten Bei
spielstadt zu. 

IV. 

Fiir die Stadt Wilster habe ich 1977 die Brii
cheregister, die fiir diese Stadt von 1586-1858 
vorliegen, auch quantifizierend ausgewertet 
(Mohrmann 1977: 161ff .; Mohrmann 1976). 
lch werde mich hier auf das 16. und 17. Jahr
hundert beschriinken, da die Systematik der 
Briicheeintragungen sich im 18. Jahrhundert 
stark iindert und somit der langfristige Ver
gleich nicht mehr gewiihrleistet ist . 

1. Stand 2. Stand 3. Stand 4. Stand 
(n = 23) (n = 28) (n = 52) (n = 45) 

158.8 89.5 71.6 31.6 
5.2 3.9 4.4 3.0 

54.8 29.9 24.5 11.6 

41.4 17.7 12.5 5.9 
26.1 16.1 12.2 5.9 
15.3 1.6 0.3 0.0 
32.6 23.4 18.6 7.2 

2.5 1.4 0.9 0.2 

13.8 3.2 2.2 1.0 

13.8 8.5 6.9 3.0 
2.2 1.8 1.7 0.9 

0.8 0.3 0.2 0.1 
l.8 0.9 0.7 0.4 

67.2 35.7 24.4 11.5 
6.8 3.7 3.2 2.1 

13.9 7.8 1.4 2.0 

Schon oben war angesprochen worden, daB 
die Briicheregister vom Personenkreis her 
eher eine negative Auslese bieten, im Ge
gensatz zu den Inventaren , die je nach AnlaB 
repriisentative Querschnitte der Bevolkerung 
erwarten lassen. Gleiches gilt cum grano salis 
auch fiir das Segment des Alltagslebens, das 
diese Quelle bietet . Denn es ist ja gerade nicht 
die Norm, das Alltiigliche, der Lebensvollzug 
in seiner stiindigen Wiederkehr, die in diesen 
Quellen aufscheinen. Vielmehr muB die Norm, 
muB das Alltiigliche oft eher e silentio er
schlossen werden, ein Vorwurf, der dieser Art 
von Quellen mehrfach gemacht worden ist . 
Dennoch ist die Wertigkeit dieser Quellen 
rechtlicher Art zweifellos hoch anzusetzen, da 
sie wichtige Bereiche des Volkslebens doku
mentieren, fiir die derart anschauliche und re
alitiitsnahe Zeugnisse sonst fehlen . 
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Tab. 3. Durchschnittswerte uon Gegenstandsgruppen (nach Anzahl) nach Standen - Stadt Braunschweig 17. 
Jh. (n = 148). 

Gesamtdurch- Maximum 1. Stand 2. Stand 3. Stand 4. Stand 
schnitt (n = 23) (n = 28) (m = 52) (n = 45) 

Personalia 
- in Gegenstanden 15.9 88.0 34.0 18.3 15.5 5.7 
-in Items 1.6 8.0 3.2 1.6 1.7 0.8 
MuBeobjekte (Spiele, 
Musikinstrumente) 
- in Gegenstanden 0.8 16.0 2.3 0.5 0.9 0.2 
Schreibutensilien 
- in Gegenstanden 2.3 42.0 6.3 2.1 2.0 0.8 
Waffen 
- in Gegenstanden 3.7 38.0 5.4 4.9 3.8 2.1 
Bucher 52.2 952.0 155.0 87.7 21.2 13.5 
Gold- und Silbergerat 
(Schmuck, Petschaft, 
Balsambiichse u .a) 
- in Gegenstanden 7.1 109.0 21.4 5.8 5.8 2.2 
Taschentuch 6.1 72.0 12.8 7.4 5.8 2.4 

Sanitar- und Hygieneobjekte 
- in Gegenstanden 4.2 49.0 10.1 4.5 4.0 1.3 
-in Items 1.9 11.0 3.5 1.9 1.9 0.9 

Hausliches Arbeitsgerat 
- in Gegenstand en 3.5 48.0 7.4 2.5 3.8 1.9 
-in Items 1.7 9.0 2.8 1.4 1.7 1.2 

Tab. 4. Durchschnittswerte uon Gegenstandsgruppen (nach Anzahl) nach Standen - Stadt Braunschweig 17. 
Jh. (n = 148). 

Gesamtdurch- Maximwn 1. Stand 2. Stand 3. Stand 4. Stand 
schnitt (n = 23) (n = 28) (n = 52) (n = 45) 

Tisch- und EBgerat 
- Silbergeschirr 

- in Gegenstanden 15.5 97.0 37.5 18.0 13.8 4.6 
- in Items 2.9 20.0 7.8 3.1 2.6 0.7 

- Zinngeschirr 
- in Gegenstanden 64.4 232.0 112.2 69 .9 62.2 39.0 
-in Items 5.9 16.0 7.9 5.9 5.7 5.1 

- Holzgeschirr 
- in Gegenstanden 17.5 64.0 22.1 13.5 20.2 14.7 
- in Items 1.3 6.0 1.7 1.0 1.4 1.1 

- Glaser 
- in Gegenstanden 7.9 103.0 17.4 14.5 4.6 2.6 
-in Items 0.8 6.0 1.7 1.0 0.5 0.4 

- Kriige, Kannen 
- in Gegenstanden 24.9 143.0 44.8 25.7 24.9 14.2 
- in Items 2.5 5.0 3.1 2.7 2.5 1.9 

-EBbesteck 
- in Gegenstanden 15.4 96.0 25.4 13.0 15.8 11.3 
- in Items 1.3 4.0 2.1 1.3 1.4 0.8 

- Schiisseln 
- in Gegenstanden 34.5 113.0 64.4 36.9 32.5 20.1 
-in Item 1.8 6.0 2.6 1.9 1.7 1.5 
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Tab. 5. Durchschnittswerte von metallenem Haus rat nach Wert und Gewicht- Stadt Braunschweig 17. Jh. (n = 
148). 

Gesamtdurch- Maxi-
mum Minimum 1. Stand 2. Stand 3. Stand 4. Stand 

schnitt (n = 23) (n = 28) (n = 52) (n = 45) 

Silber vergoldet 
(Vermeil) in Gulden 167 432 23 255 189 65 
(n = 11) (n = 2) (n = 6) (n = 3) 
Silber vergoldet 
in Lot 179 480 11 236 201 58 49 
(n = 24) (n = 10) (n = 8) (n = 5) (n = 1) 
Silber in Gulden 152 497 2 200 187 129 17 
(n = 27) (n = 6) (n = 9) (n = 9) (n = 3) 
Silber in Lot 184 916 2 282 221 157 37 
(n = 72) (n = 17) (n = 16) (n = 29) (n = 10) 
Zinn in Gulden 58 202 7 73 75 70 18 
(n = 38) (n = 5) (n = 10) (n = 13) (n = 10) 
Zinn in Pfund 216 894 21 256 328 236 106 
(n = 80) (n = 13) (n = 14) (n = 29) (n = 24) 
Kupfer in Gulden 28 131 1 32 29 37 10 
(n = 36) (n = 5) (n = 8) (n = 13) (n = 9) 
Kupfer in Pfund 96 713 1 88 119 131 43 
(n = 70) (n = 12) (n = 12) (n = 26) (n = 20) 
Messing in Gulden 20 65 1 37 26 18 4 
(n = 34) (n = 4) (n = 9) (n = 14) (n = 7) 
Messing in Pfund 70 254 2 97 101 72 28 
(n = 71) (n = 12) (n = 12) (n = 28) (n = 19) 

Tab. 6. Durchschnittswerte von Gegenstandsgruppen (nach Anzahl) nach Standen - Stadt Braunschweig 17. 
Jh. (n = 148). 

Gesamtdurch- Maximum 
schnitt 

Gesamtmobiliar 90.3 547.0 
Mobiliar in Items 18.9 72.0 
EB-, Trink- , Tisch-
gerat gesamt in 147.5 584.0 

- Gegenstanden 
- in Items 13.0 43.0 

Altgeschirr 
- in Gegenstii.nden 24.5 136.0 
- in Items 2.7 11.0 

Schreibmiibel 
- in Gegenstii.nden 1.3 16.0 
-in Items 0.8 4.0 

Kindermiibel 
- in Gegenstii.nden 3.4 37.0 
-in Items 1.4 6.0 

Welche Moglichkeiten quantitativer Ana
lysen bieten nun diese Quellen? Im Gegensatz 
zu den lnventaren, die zumeist Beruf und/oder 
soziale Stellung direkt benennen oder mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erschlie/3en lassen, 

1. Stand 2. Stand 3. Stand 4. Stand 
(n = 23) (n = 29) (n = 51) (n = 45) 

172.0 99.4 90.7 42.3 
28.9 17.9 19.4 13.8 

253.7 161.5 144.8 87.4 

19.8 13.4 12.7 9.5 

39.2 22.2 25.7 16.9 
4.0 2.5 2.8 1.9 

2.8 1.1 1.4 0.6 
1.4 0.9 0.8 0.5 

7.8 4.1 3.1 1.0 
2.8 1.5 1.5 0.7 

fehlt den in den Brucheregistern genannten 
Personen zumeist die soziale Zuordnung. 
Sofern nicht gleichzeitig erganzende Quellen 
herangezogen werden, ist man fur die Auswer
tungen auf den blo/3en N amen und die damit 
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lediglich gegebene Trennung nach Ge
schlechtern zuruckgeworfen. Eine Analyse der 
soziokulturellen Unterschiede innerhalb einer 
standisch gegliederten Stadtbevi:ilkerung auf 
der Grundlage von Brucheregistern verspricht 
somit wenig Aussicht auf Erfolg. 

Sinnvoller erscheint es deshalb, von den ge
bruchten Anlassen auszugehen und uber sie 
nach Verlaufsmustern kultureller Prozesse zu 
fragen. Ob damit dann auch zentrale Aspekte 
des Volkslebens erfaBt werden, sei zunachst 
dahingestellt. 

Dank Norbert Elias' einschlagiger Arbeiten 
sind wir uber die ganz anders geartete Affekt
struktur der Menschen des Mittelalters und 
der fruhen Neuzeit bestens informiert. Die Be
herrschung auch starker Emotionen ist, so 
wissen wir heute, erst das Ergebnis eines 
langen zivilisatorischen Prozesses, der damals 
noch in seinen Anfangen stand. Unbestritten 
ist dieser kulturelle ProzeB ein gestreckter 
ProzeB, der nicht mit eindeutig benennbarem 
Anfang und Ende abgrenzbar ist (Elias 1969; 
bes. S. 267ff.). 

Ein Ausschnitt aus diesem ProzeB laBt sich 
zweifellos aus den Brucheregistern ablesen, die 
hiiufig bis zu zwei Dritteln Ki:irperverletzun
gen aus Raufhandeln ahnden (s. Abb. 1). Aller
dings ist es methodisch bedenklich, aus dem 
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Kurvenverlauf auch eine Periodisierung dieses 
Prozesses abzulesen . So liegen vor allem keine 
exakten Einwohnerzahlen fur Wilster aus die. 
ser Zeit vor, die eine Umrechnung auf eine re. 
lative Haufigkeit erlauben wurden. Bekannt 
ist aber der starke Bevi:ilkerungszuwachs zu 
Beginn und der starke Bevi:ilkerungsruckgang 
am Ende des 17. J ahrhunderts, so daB der 
Kurvenverlauf schon durch dieses Vorwissen 
stark relativiert wird. Auch der weitere Ver
lauf im 18. Jahrhundert ist ungewiB, denn es 
muB offenbleiben, ob die dart nur noch unter 
dem Rubrum ,Gewalt, stehenden Delikte den 
Raufhandeln gleichgesezt werden diirfen, die 
im 16. und 17. Jahrhundert noch so farbig als 
blutige und trockene schaden, als blutlosunge 
und braun unde blaw benannt warden waren . 

Deutlicher dagegen lii.Bt sich der kulturelle 
ProzeB periodisieren, der die eminente und 
zentrale Bedeutung des Ehrbegriffs wieder
spiegelt. Schon Kramer hatte fur Franken mit 
dem Ende des DreiBigjahrigen Krieges auch 
eine Zasur fiir die Fiille der Ehrenhandel ge
sehen, die in den anderthalb Jahrhunderten 
zuvor die Klage- und ProzeBbande fullten 
(Kramer 1967: 231ff.; 1974: 60). Dies bedeutet 
nicht, daB der Ehrbegriff seine zentrale Stel
lung abrupt verloren hatte, die er vor allem fiir 
das Handwerk einnahm. Gerade aus dem 18. 

Absolute Anzahl der gebrOchten Vergehen* 
-- Eintrage insgesamt 
- - - - Korperverletzungen 
·· · .. · ... Ehrenhandel 

/,'\ ___ , \ 

...... ' 
\. ... _ ... ... ....... .... .. ········ .. ······ 0 + --- -+-------t- - ----+- -- -- ··_-_ .. _ .. _ .. +·_ .. _._ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. ....,...., 

1581-85 1596-1600 1621-25 1646-50 1671-75 1696-1700 

Abb . 1. Au s: Mohrmann 1977: 161. 
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3. 

Jahrhundert liegen ja noch eine Vielzahl oft 
grotesk anmutender Ehren- und Ehrlichkeits
prozesse von Handwerkern vor. Auch Wilster 
kennt noch aus der ersten Halfte des 18. 
Jahrhunderts mehrere Fa.He, daJ3 Stadtdienern 
und ihren Familienmitgliedern ein ,ehrliches, 
Begrii.bnis durch ihre Nachbarn verweigert 
worden ist (Mohrmann 1982: 79f.). 

Doch was sich wohl seit der Mitte des 17. 
Jahrhunderts ii.nderte, war die Klagebedii.rf
tigkeit der Ehrenschmalerungen, war die nun 
nicht mehr verlangte Notwendigkeit einer of
fentlichen Abbitte. Die personliche Abbitte 
galt einer Zeit, die den Ruckzug ins Private be
gann, wohl schon als ausreichend. Bedenkt 
man, daJ3 fur Wilster noch in den 80er J ahren 
des 16. Jahrhunderts eine offentliche Abbitte 
nach einer Beleidigungsklage selbneunt er
folgte, also nach quasi mittelalterlichem 
Muster (Mohrmann 1977: 164f.), so sind die 
Fixpunkte dieses Prozesses deutlicher zu 
sehen . Parallel dazu lii.Jlt sich zur J ahrhundert
mitte auch ein deutliches Abebben der spekta
kularen Hausfriedensbrii.che feststellen, die 
ubrigens , wie Kramer im Vergleich zu anderen 
holsteinischen Stii.dten feststellte, gerade in 
Wilster von ii.berdurchschnittlicher Harte und 
Brutalitat gewesen seien (Kramer 1982 : 33ff.). 
Durchaus wahrscheinlich ist es also, daJ3 der 
hier konstatierte ProzeJ3 der Sublimierung der 
Emotionen und der Verii.nderung der Affekt
struktur in anderen fruhneuzeitlichen Stii.dten 
und Regionen zeitlich frii.her lag. 

Weitere Quellenaussagen der Brii.chere
gister quantifizierend analysieren zu wollen, 
halte ich fur wenig sinnvoll. So liellen sich 
ii.berraschende Kurvenausschlii.ge bei Hand
werksbrii.chen - etwa bei Backern wegen zu 
leichten Brotes oder wegen fehlerhafter Mei
sterstii.cke - sowie we gen verbotenem Spiel im
mer auf punktuelle obrigkeitliche Verordnun
gen und Eingriffe zurii.ckfuhren. Sie sagten 
also iiber veranderte Verhaltensmuster so gut 
wie nichts aus. 

Ergiebig ware dagegen sicherlich eine ver
gleichende Analyse mit den gleichen Quellen 
anderer Stadte (vgl. z.B. Lorenzen-Schmidt 
1978). Beobachtungen, mit welchen Phasen
verschiebungen oder mit welch anderen Ge
wichtungen die fur Wilster konstatierten Pro-

zesse abliefen, dii.rften sicherlich weiterge
hende Aufschlii.sse bringen. Dies kann und soll 
hier nicht gemacht werden, wenngleich die 
dritte und letzte Quellengruppe, deren 
Eignung fur quantitative Analysen hier ii.ber
prii.ft werden soll, oft genug auch Brii.chere
gister im Einnahmenteil enthalt . 

V. 
Dies gilt allerdings nicht fur das dritte und 
letzte Beispiel, die Rechnungen der Herrlich
keit Papenburg (Staatsarchiv Munster, Lands
berg-Velen (Dep.)), einer Stadt, die zum Thema 
stadtische Volkskultur eigentlich nicht ohne 
weiteres subsumiert werden darf. Das Stadt
recht erhielt diese Kommune erst im Jahre 
1860, zu einer Zeit , die schon den Niedergang 
dieser in den vorhergehenden 100 Jahren ge
radezu explosionsartig aufblii.henden Ge
meinde einleitete. Denn der Fokus dieser Kom
mune lag in der Segelschiffahrt, die einer die 
Kultur dieser Stadt in ungewohnlichem Malle 
prii.genden Interessendominanz gleichkam. 

Papenburg bietet somit das Beispiel einer 
ausgepragten Hochseefahrerkultur, die vor 
allem in den Jahren 1770-1870 dem Volks
leben dieser Kommune ihren unverwechsel
baren Stempel aufdrii.ckte - die lange Abwe
senheit der Manner zur See (wenngleich auch 
Frauen ihre Manner hii.ufig begleiteten), der 
verii.nderte Jahreszyklus mit allen festlichen 
und wirtschaftlichen Hohepunkten in den 
Wintermonaten, die besondere Stellung und 
Bedeutung der Frauen in der ,mannerlosen , 
Zeit, das ausgeprii.gte Familienbewulltsein, die 
tiefe Religiositat und der starke Aberglauben, 
vor allem hinsichtlich der aufSee Gebliebenen, 
die mangelnde Beziehung zum Umland, korre
spondierend mit weltweitem Abenteurertum 
sowie die Neigung zum Alkoholismus - die 
Reihe der kulturprii.genden Exempla dieser 
Hochseefahrerkultur ware noch beliebig fort
zusetzen. Doch es geht hier nicht darum, ein 
moglichst anschauliches Bild dieser ganz ei
gentii.mlich geprii.gten Kommune zu entwerfen 
(vgl. hierzu Mohrmann 1984). Vielmehr geht 
es um die Frage, ob die fur Papenburg seit den 
1660er Jahren bis in die 20er Jahre des 19. 
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Jahrhunderts erhaltenen Rechnungen in 
quantitativer Analyse den Weg dieser Fehnko
lonie von armseligen Torfstechern hin zu einer 
selbstbewuBten Kapitii.ns- und Reederstadt do
kumentieren bzw. welche Aussagen diesen 
Rechnungen daruber hinaus oder sonst zu ent
nehmen sind. 

Eine quantitative Analysen dieser Rech
nungen, von denen angesichts der Uberliefe
rungsfulle nur jede zehnte fur die Auswer
tungen ausgewii.hlt warden ist, verspricht in 
der Tat wichtige Aufschlusse fiber den zeit
lichen und sozialen Wandel von einer Torfste
cherkultur fiber die FluBschiffahrtkultur hin 
zur Hochseeschiffahrtkultur. Bauerliche 
Kultur bildete immer nur einen Nebenaspekt, 
der kaum als alleiniger Wirtschaftszweig be
trieben warden ist. Die Zunahme der Weideab
gaben fur Pferde, mit denen die Moorschiffe 
getreidelt warden sind, fur Reuland und ge
weidetes Milchvieh, die Einnahmen for 
schwarzen und weiBen Torf, das Anwachsen 
der warfgeldpflichtigen Bevolkerung ins
gesamt lassen sich in dem sehr systematisch 
gefuhrten Einnahmeteil dieser Rechnungen 
sehr gut quantifizieren und periodisieren. 

Sehr problematisch ist dagegen die Quantifi
zierung der Ausgaben, die jeglicher Syste
matik entbehren. Zwar lassen sich auch hier 
Ausgabenposten bundeln nach Wasser- und 
Wegebau - einem der kostenintensivsten 
Posten -, nach Trinkgeldern und Zehrkosten, 
nach Arbeitslohn fur Handwerker und land
wirtschaftliche Arbeiter, nach Ausgaben fur 
den herrschaftlichen Haushalt und bei 
ArbeitsabschluBbrauchen. Doch entbehren die 
Ausgaben der Rechnungen nicht nur in sich 
jeder Systematik, sondern bieten durch den 
Wechsel der Rechnungsfuhrer auch Ausblicke 
auf jeweils ganz unterschiedliche Seiten des 
Volkslebens. So ist es fiber lange Jahre hinder 
Freiherr von Velen, der Lehnsherr der Herr
lichkeit Papenburg, selbst, der eigenhandig 
seine, seiner Familie und der Herrlichkeit Pa
penburg Ausgaben niederschrieb, so daB hier 
ganz andere Gewichtungen auftauchen und 
keine Vergleichbarkeit mehr gegeben ist. Sind 
es in den Jahren der Rechnungsfohrung durch 
den freiherrlichen Rentmeister einmalige hohe 
Geldzahlungen an den Grundherren, so ge-
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wahren in diesen Jahreu der privat gefuhrten 
Rechnungen die zahlreichen kleinen Einzelpo
sten Einblick in das Familienleben des Drosten 
selbst - bis hin zu den schnurbrusten fur die 
Kinder vom Groninger Markt, die fur meine 
{raw angekaufte coiff'ur fur 30 Reichstaler oder 
die vom Juden Joel Philipp zu Emden gesto
chenen Petschaften zu 37 Reichstalern (StA 
Ms Landsberg-Velen (Dep.), Ree. de ao 1739, 
1740, 1742, 1743). Die in den Jahren der Rent
meister-Rechnungen den Papenborgern, der 
gemeinheit gewahrten Bierspenden, Trinkgel
der u.a., sind in den Jahren der - einer furst
lich-absolutistischen Privatschatulle ver
gleichbaren - privaten Rechnungsfuhrung des 
Drosten bezeichnenderweise als den bauren 
gewahrte Reichnisse verzeichnet. Wii.hrend 
diese jedoch selten hohere Talerbetrii.ge er
reichten, erhielten diejenigen, die der herr
schaftlichen Reprii.sentation an hervorragen
der Stelle dienten - Meister- und Lehrkoch, 
Gartner und Trompeter - ungewohnlich' hohe 
Trinkgelder. 

Die Reihe der ganz unterschiedlichen Aus
blicke auf das Verhii.ltnis Herrschaft - Unter
tan lieBe sich noch beliebig fortsetzen, zeigt 
aber gewiB auch so schon, daB der Versuch, 
Rechnungen dieser Art quantifizierend aus
werten zu wollen, wenig erfolgversprechend 
und sinnvoll ist. Denn bei der bloB quantitati
ven Analysen gerade der Ausgabenposten ge
hen ganz wesentliche Informationen verloren. 
Auch Brauchschilderungen der Bekronung der 
neuen Schleusen, Verlate und Brucken mit 
krantz und grunem strauch, der Kreis der Be
teiligten sowie die Formen und das AusmaB 
der Bekostigung mit Bier und Fusel lassen sich 
nicht mit nackten Zahlen wiedergeben. Gerade 
bei der Auswertung von Rechnungsbestanden 
ist deshalb eine Kombination von harten und 
weichen Methoden besonders dringlich. DaB 
moglicherweise der quantifizierende Teil von 
einem Sozial- und Wirtschaftshistoriker besser 
und sinnvoller geleistet werden konnte und 
der Volkskundler mit weichen Methoden mehr 
erreiche, wie Karl-S. Kramer meint, mu.Bte in 
jedem Einzelfall gepruft werden. 

Doch auch fur die Rechnungen gilt, daB sie 
nur einen Ausschnitt stadtischen Volkslebens 
dokumentieren. Zwar ist mit den Papenburger 
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Rechnungen der Weg von der erst 1657 be
grundeten Moorsiedlerkolonie hin zu einem be
deutenden Hochseehafen wohl zu verfolgen 
und zu dokumentieren, aber nicht zu erkliiren. 
Die mentale Disposition dieser Menschen, die 
sie von der monotonen Torfstecherei zur wage
mutigen Hochseesegelschiffahrt fuhrte, er
schliefit sich erst beim Ausblick auf weitere 
und andere Quellengruppen. 

VI. 
Angesichts der Tatsache, dafi die Moglich
keiten quantitativer Analysen zur Volkskultur 
noch liingst nicht ausgeschopft sind und auch 
hier nur ein Teil dieser Moglichkeiten aufge
zeigt worden ist, soll abschliefiend nur auf 
einige Punkte verwiesen werden, an denen 
sich die Grenzen quantitativer Analysen zei
gen. 

Klaus Roth hatte seinerzeit als mogliches 
Forschungsfeld quantitativer Analysen nicht 
nur Strukturen und Prozesse, sondern auch 
die diese bedingenden und auslosenden Fak
toren benannt. Zweifellos !assen sich Prozesse 
und Strukturen bei entsprechender Quellenva
Iiditat quantitativ sehr gut analysieren. J e 
komplexer jedoch der historischen Unter
suchungsgegenstand ist, um so geringer ist 
m.E. die Wahrscheinlichkeit, die auslosenden 
Faktoren, die Ursachen dieser Prozesse durch 
quantitative Analysen erfassen zu konnen . 
Diese sindja doch for die historischen Prozesse 
nur selten als quantifizierbare GroBen einzu
bringen, sondern fordern wieder den Kiirrner
arbeit leistenden Schreibtischforscher. Die 
Fulle des Vorwissens, das zur Kia.rung der Ur
sachen von Prozessen notwendig ist, ist for die 
materielle Kultur noch am ehesten quantitativ 
einzubringen, wenngleich Probleme wie das 
der Worter und Sachen hier gar nicht ange
sprochen worden sind. Dies soll keineswegs be
deuten, daB quantitative Analysen fur For
schungsfragen von hoher Komplexitat nicht 
sinnvoll sind. Ganz im Gegenteil meine ich, 
daB sie hier ganz besondere Berechtigung 
haben, aber doch eher in einem Vorfeld, das 
der Kliirung von Vorfragen dient. 

6 Eth nologia Europaea X!V,l 
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Summary 

Possibilities for and Limitations to Quantita
tive Analyses of Urban Folk Culture. Three 
North German Examples. 

Since the time of Klaus Roth's comments on 
"Historical Ethnology and Quantification" in 
1980, few ethnological works have made use of 
quantifying methods. Nevertheless, the profu. 
sion of research questions and historical 
sources which could be better and more mean
ingfully evaluated through quantifying meth
ods is exceptionally great. Using three selected 
groups of sources as examples - probate inven
tories, registers of fines, accounts - an examin
ation of the possibilities for using quantitative 
analyses in adducing evidence about urban 
folk culture in the early modern period is car
ried out for three sample towns, Braunschweig, 
Wilster and Papenburg. 

Inventories, in this case from 17th century 
Braunschweig, provide because,of their requi
site density and validity a very rich source for 
exploitation, providing important data for dif
ferentiation in material culture in relation to 
social levels, space and time, and for the pro
gress of innovation and diffusion. But the 
sources remain silent when questions are 
asked about the mental attitudes and patterns 
of social communication that lie behind these 
processes. 

In this respect quantitative analysis of the 
registers of fines is more rewarding, although 
for the interpretation of the quantitatively ex
tracted results a considerable amount of previ
ous knowledge is necessary. However, on the 
example of the town ofWilster in the 16th and 
17th centuries the periodisation of the process 
of emotion sublimation (Norbert Elias) was 
clearly discernible, as could be gathered from 
decline in the numbers of brawls and affairs of 
honour. 

For quantifying analyses of urban folk cul
ture, however, the third group of sources, that 
of accounts, proved to be inappropriate. The 
best student of this source, Karl-S. Kramer, 
had already questioned their suitability for 
quantifying evaluation. For the fen colony Pa
penburg that was chosen as an example, a cor
nucopia of important information on comple-
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tion of work customs, water engineering, the 
living conditions of baronial lords and the 
wages of craftsmen and day-labourers, and 
much more, was nevertheless to be extracted 
from this source which, however, largely elu
ded quantitative analysis. 

6* 

All in all, quantitative analyses - regardless 
of the complexity of the research question -
have importance in the approach to clarifying 
preliminary questions. 

Translated by A. Fenton. 
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