
JEAN -MICHEL THIRIET 

Methoden der Mentalitatsforschung 
in der franzosischen Sozialgeschichte 

I. 

Schon auf Franzosisch ist es schwierig, iiber Methoden der Mentalitats
forschung zu schreiben. Zwar findet man heute ziemlich leicht Literatur iiber 
die Ergebnisse dieser Forschungen - auch in deutscher Sprache, vor allem in 
dem sehr umfangreichen und vollstancligen Forschungsbericht von Rolf Rei
chardt (1978) -, aber speziell iiber die Method n gibt es fast nichts. Trotz 
dieser Schwierigkeit freue ich mich, daB ich die Geleg nheit habe, iiber dieses 
Thema fiir Kollegen, die keine Historiker sind, zu berichlen. 1 

Die Histoire des mentalites, die Geschichte der Mentalitaten, ist namlich 
ein neuer Bereich fiir die Geschichtswissenschaft. "Ist es noch Geschichte?" 
hort man sehr oft heute selbst in Frankreich fragen. Etwas Neues, etwas an
deres ist es sicher, aber der Mensch bleibt doch immer das Hauptthema. Ge
schichte ist mit allen Sozialwissenschaften, wie Emmanuel Le Roy Ladurie 
bemerkt, besonders mit Soziologie, Anthropologie, Wirtschaftswissenschaft 
und Demographie verbunden (Le Roy Ladurie 1978: 3-8). Der Historiker 
muB immer den Quellen bis in die sozialen Tiefen nachspiiren, sagt er in sei
ner Leqon Inaugurate au College de France. Neb en Mentalite hat es Mentali
ty, Mentalitat, Mendalidad, Mentalite gegeben, wie Jacques Le Goff 1961 
s~hrieb. Fiir ihn standen drei Forscher am Anfang: Lucien Febvre, Georges 
Duby und - ziemlich bekannt auch in Deutschland - Rubert Mandrou (Le 
Goff 1974: 82-85). 

Fiir mich personlich ist es auch deshalb ein Problem, iiber dieses Thema zu 
berichten, weil ich hierfiir kein Spezialist bin. In bin Sozialhistoriker und 
habe eher zufallig eine kleinere Arbeit iiber Mentalitaten geschrieben (Thiriet 
1976; 1978). Aber ich gehore zu den Mitgliedern des 'Centre de Recherches 
et d'histoire quantitatives' (C.R.H.Q.) E.R.A. 98, des Zentrums fiir quanti
tative Forschung und Geschichte, das vor einigen Jahren von Pierre Chaunu 
an der Universitat Caen/Basse-Normandie gegriindet warden ist, und zwar 
im Rahmen unserer (der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergleichbaren) 
nationalen Forschungsinstitution C.N.R.S. (Centre National de la Recherche 
Scientifique). Das Zentrum hat mehrere unterschiedliche Forschungsschwer
punkte, iiber die man in den jahrlichen offiziellcn Berichten Erlauterungen 
finden kann (z.B. Rapport 1979). Es ware sicherlich zu einfach, nur iiber 
diese eine Schule zu sprechen. Ich habc deshalb melu-ere Beispiele ausge
wiihlt, fast immer mit quantitativen Aspekten. 

i. Herrn Prof. Dr. Gunter Wiegelmann, Munster, danke ich bcr1.llch ftir seine Einladung zur 10. Inter
nationalen Arbeitskonferenz der ETHNOLOGIA EUROPA.EA . Ebenfalls danke ich vielmals .Herrn 
Dr. Anton Schlndling (Wurzburg) und Frau Dr. Ruth-E. Morhmann (Munster) ftir die 'relecture' der 
deutschen Fassung des Textes. 

·Dr.J·.M. Thiriet, 35 Rue de Normandie, F-14440 Douvres La De Livrande/Frankreich. 
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Zuerst werde ich iiber den Tod als Untersuchungsobjekt berichten, weil 
Mentalitatsforschung m.it quantitativen Methoden bei diesem Thema begann 
und die Methoden inzwischen hinreichend erprobt sind. Danach werde ich 
andere, neuere Tendenzen und Richtungen vorstellen, zum SchluB iiber 
die Forschungen zur neueren Geschichte referieren. All rdings mochte ich 
hihzufi.igen, daB ich selbst iiber das Ancien-Regime arbeite. 

II. 

Am Anfang der Mentalitatsforschung in Frankreich standen Werke iiber 
die friihe Neuzeit. Zurn quantifizierenden Ansatz in der Mentalitatsforschung 
schrieb Pierre Chaunu, Paris: "Ich wiinsche eine Quantifizierung vor allem 
aus zwei Grunden: Natiirlich besonders, weil sie in der Sozialwissenschaft wie 
in allen Wissensgebieten die unerla.Bliche Bedingung fiir einen Erkenntnisfort
schritt ist. Wir versuchen, die Vergangenheit zu quantifizieren, um sie mit 
dem Heute zu verbinden und um den Ausgangspunkt for eine in die Zukunft 
gerichtete Perspektive zu gewinnen. Die 'serielle' Geschichte ist eine Hilfs
wissenschaft der Sozialwisse,nschaften von heute, die praxisorientierte Wis
senschaften sind" ( Chau nu 19 7 3: 5 9). 

Statt Quantifizierung wird auch von 'serieller' Forschung gesprochen, weil 
quantinzierende historische Forschung immer eine 'longue duree, eine lange 
Dauer v n mindestens einem Jahrhundert als Untersucbungszeitraum hat. 
Diese 'histoire serielle' interessiert sich var allem for die Geschichte des soge
nannten 'dritten Niveaus' (troisieme niveau) 2 • Es ist ein ganz spezifisches Ge
biet (Agulhon 1979). 

In Frankreich gibt es ein allgemeines lnteresse for die Mentalitatsforschung 
in Verbindung mit der Sozialgeschichte. Aber die Forschungspraxis ist relativ 
schwierig. Wie soll man beginnen? Welche Quellen soll man heranziehen? Wie 
soll man arbeiten? Man muBte for diese Mentalitatsgeschichte neue Metho
den entwickeln. 

Vor einigen Jahren gab es in Frankreich eine regelrechte 'Todesmode'. Ich 
meine jedoch, daB dieses Thema nicht wirklich popular geworden ist. Die er
sten Arbeiten iiber den Tod waren von Soziologen verfaBt. Sie beschrieben 
die Krise unserer Zeit. Historiker machten zunachst nicht mit. Allein die mit
telalterliche Kunstgeschichte war dabei aktiv, schon vor dem Krieg mit Emile 
Male und nach dem Zweiten Weltkrieg mit Alberto Tenenti. Beide Arbeiten 
iiber das Motiv des Totentanzes (Tenenti 1952; LaMortauMoyen-Age 1977). 
Alle diese Untersuchungen aber waren philosophisch, psychologisch oder re
ligios, ohne Beriicksichtigung der Geschichte. 

2. Erstes Niveau: Ereignisgeschichte (politische, diplomatische, Militargeschichte usw.); zweites Ni
veau: Wirtschafts- und Sozialgeschichte; drittes Niveau: Mentalitatsgeschichte. 
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Der neue Ansatz der Historiker liegt darin, daB sie historische Bewegungen 
und Prozesse verfolgen, nicht nur Phanomene analysieren. Drei Namen sind 
hier zunachst zu nennen: Philippe Aries, Michel Vovelle und Pierre Chaunu, 
alle drei Spezialisten fiir die Geschichte der friihen Neuzeit. Philippe Aries, 
der seit 1965 iiber dieses Thema arbeitet, ist der Initiator gewesen (Aries 
1976), aber der erste quantifizierend arbeitende For cher auf diesem Gebiet 
ist Michel Vovelle (Professor in Aix-en-Provence und Direktor des "Centl"e 
Meridional d'histoire sociale des mentalites et des cultures"). Er hat zW1achst 
Altarbilder mit Darstellungen der Armen Seelen im Fegefeuer untersucht 
(V ovelle 19 7 0). Danach erschien sein groBes Werk 'La piete baroque et la 
dechristianisation en Provence'. Der Untertitel ist bezeichnend: 'Die Haltung 
der Menschen vor dem Tod, untersucht auf der Grundlage von Testaments
formeln' (Vovelle 19 7 3 ). 

Vovelle hat mehrere tausend Testamente des 18. Jahrhunderts aus der Pro
vence untersucht. Er beschreibt zunachst die Quellen und stellt dann folgen
de Fragen an die Testamente: 

Welche religiosen Formeln gibt es? Wie sind die Begrabnisse? Welcher Ort 
wird dafiir gewahlt? Wie viele Heilige Messen werden fiir den Verstorbenen 
gelesen? Wer sind die Fiirsprecher auf Erden (Bruderschaften, Kleriker, Pfar
rer)? Wer sind die Fiirsprecher im Himmel (Heilige, Engel usw.)? Endlich: 
Welche Legate 'ad pias causas' werden gemacht? 

All diese Fragen werden an die Testamente gerichtet und die Antworten 
statistisch erfaBt. Michel Vovelle bleibt sehr theoretisch. Seine These ist be
kannt: Die barocke Frommigkeit ging im 18. Jahrhundert zuriick. Aus der 
Tatsache, daB in den Testamenten die religiosen Teile stark schwanden (we
niger Messen, weniger Legate usw.), schlieBt er: die Glaubigkeit der Men
schen ging zuriick. Diese These erschien Philippe Aries und Pierre Chaunu 
zu einfach. Die Leute sagten vielleicht miindlich, die Hinterbliebenen sollten 
die religiosen Pflichten treu erfiillen. Es ist der Tod im Kreise der Familie, 
wie Pierre Chaunu es nennt. Man kann auch sagen, daB es nicht allerorten Te
stamente gab und viele Menschen keine Testamente aufsetzten. 

Zudem ist es bedenklich, nur eine Quellengruppe zu benutzen; noch be
denklicher, nur einen Aspekt dieser Quellen zu untersuchen. Denn die Pha
nomene sind vielschichtig und auf vielfaltige Weise miteinander verbunden. 
Aber Michel Vovelle hat den Weg gezeigt, und Pierre Chaunu hat etwa diese 
Fragen fiir sein Forschungsprojekt iiber Testamente in Paris benutzt. Pierre 
Chaunu ist als Forscherpersonlichkeit ein Phanomen: Er hat bisher mehr als 
vierzigtausend Druckseiten veroffentlicht! Greifen wir nur einen Aspekt her
aus, die Mentalitatsgeschichte, besonders das vorletzte Forschungsprojekt 
im Seminar der Sorbonne. 
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An diesem Projekt iiber den Tod in Paris haben viele Studenten und Kolle
gen mitgearbeitet: Fiinf Jahre lang (bis 1977) haben Studenten mit kleinen 
'Memoires de Maitrise', also Hausarbeiten fiir das Diplom der Universitats
studien (den alten 'Diplome d'etudes superieures' aus der Zeit vor 1968) da
zu beigetragen. Jede dieser Arbeiten umfaBt zwischen 100 und 200 Seiten. 
Alle Studenten arbeiteten nach der gleichen Methode. Als Quellen dienten 
die Testamente, die in den Pariser Notariatsakten iiberliefert sind. Jeder Stu
dent untersuchte 100 bis 300 Testamente aus den Akten eines Notars, 
manchmal mit einem NachlaBinventar. Insgesamt wurden etwas mehr als 
8000 Testamente ausgewertet, das sind ungefahr 3% aller Pariser Testamente 
zwischen dem Ende des Mittelalters und der Revolution, 1 % der Verstorbe
nen dieser Zeit. Die kleinen Leute bildeten 60% der Bevolkerung von Paris, 
aber man findet nur 20% Testamente aus dieser sozialen Schicht. 

Dennoch scheint die Stichprobe ausreichend, um Entwicklungen sicher 
aufzeigen zu konnen. Inzwischen konnten schon alle Wohnviertel von Paris 
untersucht werden. Die Ergebnisse liegen vor in dem umfangreichen Werk 
"La mort'a Paris" (Chaunu 1978a: bes. 219-238). Hier interessieren ledig
lich die Methoden der Auswertung der Testamente. An jedes Testament 
sind die gleichen Fragen gestellt warden. Der Fragebogen umfaBt vier Seiten 
pro Testament. 

Seite 1: Archivsignatur der Quelle - Datum 
Typ des Testaments (selbstgeschrieben, von einem Notar geschrieben usw.) 
Name - Vorname 
Stand 
Beruf 
Geburt 
Unterschrift des Testators ('ja' oder 'nein', aber nie 'zittrig' usw.) 
Wohnung - Pfarrei 
Gesundheit (krank, nicht krank usw.) 
Gibt es Anspie!ungen auf Yater, Mutter, Frau, Schwester, Bruder und andere? 
Religii:ise Formeln und letzter Wille 

Seite 2: Begriibnis (Wo? Zeremonie? K!auseln?) 
Heilige Messen fiir wen? Art der Messen (gesungen oder nicht)? Wieviele? 
Um welche Uhrzeit und an welchem Tag? 
In welcher Kirche? Welcher Kleriker? Wieviel Geld erhalt der Priester? 

Seite 3: Religii:ise Gaben oder Vermachtnisse? 
An wen? An Korporationen, an Spitiiler, an anne Leute, an K!eriker? 
Klause!n? (Was und unter welcher Bedingung? Geldgabe? Naturaliengabe? 
Summe?) 

Seite 4: Weltliche Gaben und Vermachtnisse? 
An Knechte, Freunde, andere? 
(Hierzu der gleiche Fragenkatalog wie auf Seite 3) 
Testamentsvollstrecker? 
Erbe? 
Wieviel Prozent religii:ise Gaben? Gri:iBe des Vermi:igens? 
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Nattirlich ware es sehr aufschluBreich, wenn for jedes Testament alle Fra
gen beant w . rtet w rden konn t n. Das ist in WirkJichk eit sehr sclt en. Es gibt 
zwei Kat gor ien on Testa men ten. Das gewohnli che Testame nt ist ziemli ch 
kurz, das feierliche Testar rient kann sehr Jang se in . Von dieser Frage J1lingt 
das folgende ab. 

Der erste Punkt der Auswertung ist der religiose Gehalt des Testaments, 
d ie theologischen Forme l.t1 und Vorst ellun gen sowi e die Anrufun gen Go tte s 
und der Heiligen . Hie r benu tzt J>ierre Chaunu die inguistik als Hilfe. Es wird 
j eweils ein Grupp von Testa ment en und in diesen typis che Begrif fe aus 
geziihlt. Dabei wird z .B. gefragt : Wie o ft taucht ein theolo giscbes Wort , ein 
Ausdruck oder ein Thema auf? 

Nattirlich muB man diesen Fragebogen auf alle Testamente anwenden. 
Hierbei ergeben sich verschieden e Probleme. Im ElsaB etwa gibt es Sprachen
probleme, zudem verschiedene Konfessionen. In meiner eigenen Untersu
chung tiber Italiener in Wien 1619-1740 hatte ich ebenfalls sokhe Probleme. 
Italieni sche, spanische, franzosische sowie lateinische und deutsche Formu
lierungen kommen dort var - welche davon ist typisch? Sind sie wirklich 
vergleichbar? 

Das Forschungsprojekt Pierre Chaunus wandte for seine Auswertungen 
noch nicht den Computer an, aber heute wird diese Methode nicht mehr 
diskutiert. Wir werden spiiter sehen, wie sie verbessert werden kann, es sind 
ziemlich einfach andere Erklarungen fur diese Problematik zu finden (bes. 
Chaunu 1974). Eines ist sicher: Nach dem 18. Jahrhundert verliert das Te
stament seinen religiosen Aspekt fast vollstiindig, und man muB noch mehr 
ander e Quellenarten heranziehen. 

III. 

Aber wir sind hier schon in einem sehr groBen Gebiet, der religiosen Ge
schich te, denn in der frtihen Neuzeit ist alles 'sacre'. Gabriel Le Bras (1942-
45) hat den Weg gezeigt. Neue Studien legte Jean Delumeau var, mit seinem 
'Cours' im College de France tiber die Angst in Westeuropa (Delumeau 1977: 
bes. 178-211). Delumeau ist Leiter im C.N.R.S. for Geschichte der Mentali
tiit in der Sektion Religiose Geschichte. Sein Buch tiber die Angst (Delumeau 
1978) ist sehr anregend, aber ohne Quantifizierung und ohne eine Haupt
quelle ! Wie Philippe Aries hat Delumeau mehrere Publikationen studiert und 
tausende van Quellenwerken gelesen. Eine prachtvolle, aber gefahrliche De
monstration. Es ist wohl zu einfach, Autoren jeweils nur for seine These her
anzuziehen. So findet man zu leicht tiberall Angst oder tiberall Freude -
warum nicht? 

• -
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Bernard Plongeron (1979: 69} hat vor einigen Monaten die richtigen Fra
gen gestellt. Fur die Geschichte der religiosen Mentalitaten haben wir ver
schiedene Methoden, aber sie werden jeweils in Monologen vorgetragen. 
Allein im 'College de France' horen wir Emmanuel Le Roy Ladurie, Michel 
Foucault, Jean Delumeau, Andre Chaste!. In dem letzten Werk van Bernard 
Plongeron findet sich nun ein Kapitel uber 'histoire des mentalites et ethno
logie religieuse'. Es war das Hauptthema des 'Congres des Societes savantes' 
imJahre 1977. Im gleichen Jahr fand auch ein 'Colloque des Arts et Tradi
tions populaires' uber 'Religion populaire' statt (Colloque du C.N.R.S. 1977). 
Das Gebiet der Volksreligiositat ist fur die Geschichtswissenschaft, besonders 
in Frankreich und in Italien, ganz neu. Dabei mussen unbedingt Geschichte, 
Anthropologie und religiose Ethnographie zusammenarbeiten, wie Plonge
ron bemerkt. 

Auch die Kunstgeschichte kann for die Erforschung des religiosen Lebens 
viel leisten. Schon V.L. Tapie (1972) hat uber die barocken Altarbilder gear
beitet. Bilder sind for die Erfassung der Mentalitaten sehr wichtig, aber dar
iiber hinaus ftir die Forschung uber die gesamte Gesellschaft im 'Ancien Re
gime'3. 

Fur die 'religion populaire' muB man wenigstens mit der Inventarisation 
aller heiligen Orte beginnen. Fur das ElsaB und Quercy hat Alphonse Du
pront ( 19 7 4) damit angefangen. Diese Obersicht ist naturlich auch for die 
Zeitgeschichte gilltig. Ahnlich dem Atlas der deutschen Volkskunde soll hier 
von der franzosischen Ethnogeschichte ein kartographisches Obersichtswerk 
erstellt werden. 

Viel traditioneller als Quellenarbeit ist ftir einen Historiker die Arbeit von 
Jean-Marie Gouesse (1977), die hier als Beispiel angefiihrt sei. Seine Quellen 
sind neu als Grundlage seiner seriellen Arbeit, denn er benutzt die Heirats
dispense, tausende und abertausende von Fallen, ahnlich wie Michel Vovelle 
und Pierre Chaunu es fur die Testamente getan haben. Bei den untersuchten 
Handlungen war der Pfarrer anwesend, aber es zeigt sich, daB er trotz seiner 
herausgehobenen Stellung noch sehr eng mit dem Volk verbunden blieb. So 
entsteht ein vollig neues Bild <lurch eine bisher wenig bekannte Quelle. 

Die Geschichte der Mentalitaten ist in erster Linie die Geschichte der Be
nutzung von neuen Quellen oder zumindest von wenig bekannten Quellen. 
Ein Testament allein, ein Heiratsdispens allein haben fast keinen Sinn. Mit 
tausenden von Testamenten aber !assen sich Entwicklungen zeigen. Die Me
thoden der Mentalitatsforschung sind in Wirklichkeit aus der quantifizieren-

3. Zurn Beispiel das Forschungsprojekt von Marcel Couturier und Jean Claude Labrot auf der Grund
lage von Testamenten und NachlaBinventaren Uber "politiques artistiques des groupes sociaux". 
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den klassischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte in die Welt des 'troisiem e 
niveau' ubernommen worden. Manche meinen, daB die Benutzung dieser 
neuen Quellen erst den AnstoB zu neuen Forschungsrichtungen gegeben hat. 
Wir haben schon gesehen, daB die Benutzung einer einzigen Quellenart zu 
partiellen und tendenziosen Ergebniss n filhren kann . E muss n auch andere 
Hintergrundquellen benutzt werden. Hi rb ei handelt es sich zwar nich t um 
wirklich unbekannte oder ganz ungenutztc Qu elleng ruppen, aber neuartig 
war, daB sie a.ls Grundlage quantifizierender Forschung dienten. 

So hat Pierre Chaunu ein aktuelles Forschungsprojekt begonnen, das in 
Wirklichkeit eine Fortsetzung darstellt: 'La chaleur du foyer', etwa: 'Die 
Vertrautheit des Heimes'. Auf der Grundlage von Testamenten unter Einbe
zug aller spekte und ni ht nur der re ligios n, und be onders auf der Grund
lage von lnventar en und achlaBverz iclmjs sen als Hauptquelle soll ein neues 
Bild des 'Ancien Regime' erstellt werden: die Bezi hungen zwischen den El
tern, die neuen Sitten bis hin zu den Farben der Kleider u.a. 

IV. 

Nach dem Tod als Forschungsthcma tritt nun die Liebe in den Vorder
grund. Das Haus als Familienzelle, Bauen a.ls erste Aktivitat. Wir finden in 
den Inventaren zum Teil Angaben zur Benutzung von Buchern und Hand
schriften, zu Vorlagen alter Werke, so zum Beispiel die Zeitung des Heroards, 
des Arztes von Ludwig XIII. Das Haus, die Zimmer, die Preise, die Ereignisse, 
die Gewalt durch den Pobel usw. - es ist die 'histoire totale', wie sie die 
'Annales-Schule' praktiziert. Fur die seriellen Auswertungen werden selbst
verstandlich auch in diesen Projekten Fragebogen verwendet. Wunschenswert 
ware hierfor Teamarbeit, was in Frankreich aber ziemlich schwierig ist, nicht 
zuletzt deshalb, weil die traditionellen Habilitationsarbeiten, die riesigen 
'Doctor3:t d'Etat', ganz allein erarbeitet werden mlissen. 

Diese sehr gut durchdachten, umfangreichen Fragebogen geben heute na
tiirlich die Moglichkeit fur eine computerunterstiitzte Auswertung. Ich will 
flir diesen Teil ein Beispiel geben und deshalb noch einmal auf den Tod als 
Untersuchungsgegenstand zuriickkommen. Ich nehme das Beispiel aus dem 
ElsaB. 

Bernard Vogler, Direktor des Instituts fur Geschichte des ElsaB in StraB
burg, hat vor einigen Jahren ein Forschungsprojckt uber Notariatsakten be
gonnen. Die ersten vorlaufigen Resultate sind bereits erschiencn (Les testa
ments 1978). 1978 fand unter Leitung von Vogler eine erste Arbeitskonfe
renz uber Notariatsakten statt; der Tagungsband licgt inzwischen vor (Actes 
du colloque 1979). 

I 
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Abb. 1 zeigt einige Fragen aus einem Fragebogen mit insgesamt 16 Seiten 
i.iber Testamente des 18. Jahrhunderts. Ich habe den Teil i.iber die Familie 
ausgewahlt, weil hier auch deutsche Worter verwendet werden. Wir befinden 
uns im ElsaB im Gebiet der deutschen Sprache, was auch fi.ir die Stadt StraB
burg gilt. Es gab dort zwar Franzosen aus dem Inneren Frankreichs, aber nur 
sehr wenige. 

Zu 'Eigenschaften des Ehegatten' sind einige Begriffe vorgegeben. Natur
lich ist die. Auswahl eine subjektive. Warum sind diese Begriffe genommen 
und nicht andere? Aber diese Auswahl wurde erst nach der Lekture einer 
Reihe von Testamenten getroffen. Begriffe wie 'Sorgfalt', 'Treue', 'Guttat', 
'Ab- und Aufwartung', 'Freundschaft' findet man eben sehr oft. 

Es gibt bei dem Projekt von Vogler aber eine praktische Schwierigkeit. 
Viele Studenten im ElsaB verstehen zwar noch ein wenig Deutsch, konnen 
aber die sogenannte 'deutsche Schrift' nicht lesen. Das ist ein Problem fur 
die gesamte quantitative historische Forschung. Ein Forscher allein kann ein 
solches Projekt gar nicht durchfohren. Man la.Bt deshalb Studenten arbeiten 
oder 'vacataires', die sehr gering bezahlt werden. Deshalb gibt es auch kriti
sche Stimmen gegen diese Arbeitsweise. 

Die in Abb. 2 gezeigte Fragebogenseite behanrlelt den Komplex 'Tod'. 
Welche Worter sind in den Testamenten belegt fiir die letzte Stunde, for das 
'Sterbestundlein', wie man in dieser Zeit sagt. Man findet besonders drei Aus
dri.icke in den deutschsprachigen Testamenten: 'Absterben', 'Abschied', 'Ab
zug' und - weniger hauiig - tocllicher Hintritt . Zwar gib es ·· ber etzungen 
ins Franzosische, aber i ind ni ht so infa h. S hlieBlich hatjed prach 
eine spezifische Ausdru ksweis . us die cm Grunde habe i h fi.ir Wien di 
welschen Testamente nur in der jeweiligen 'welschen' Sprache aufgenommen 
und ausgewertet. Dabei habe ich zahlreiche Verschiedenheiten zwischen 
Franzosen und Spaniern oder zwischen Italienern und Spaniern feststellen 
konnen. Im ElsaB gibt es, wie Vogler sagt, zwei Welten. Dies erfordert immer 
eine groBe Prazision der Fragen. 

V. 

Schon fiir Neuzeitwissenschaftler gibt es viele Probleme, aber sie verfogen 
uber ein ziemlich sicheres methodisches Instrumentarium. Ganz anders ist 
die Lage fi.ir die Spezialisten der Zeitgeschichte. Ich werde noch einmal zur 
Veranschaulichung einige Beispiele aus meinem F orschungszentrum erlau
tern.4 Vieles ware nati.irlich interessant, weil es fast ganz neu und unbekannt 

4. Hierfiir sind die maschinenschriftlichen offiziellen jahrlichen Forschungsberichte des C.N.R.S. bzw. 
des C.R.H.Q. benutzt worden. 
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Numero dossier 

Code carte 

LE SORT DU CONJOINT 
- 4 -

I I I 5 

6 LI 
Conception de la vie conjugale Tonalite religieuse 7 ~8 

- chretienne - pieuse paisible affectueuse 

- Treue - concorde - autre: 

Qualite du conjoint gLLJ 10 

- Amour 

Treue 

- Sorgfalt 

- Affection 

Aide 

- Ab-Aufwartung 

- Zele 

Anmut 

- Autre: 

- Guttat - Freundschaft - Absence mention 

Indice de tension ou de conflit 

Duree de l'union 

Mentions juridiques 

Douaire 

- Widem 

*Conjoint legataire 

Pension annuelle 

*Conjoint heritier 

oui non 

oui non 

Contrat de mariage 

- Autre rel.au conjoint 

Legitime Une part 

Legitime apres deduction de la dot 

Heritier universe! 
" 
" 

" 
II 

avec indult 
malgre collateraux 

Libre disposition du conjoint 

*Conjoint usufruitier 

Total Total mAme apres remariage 

11LLJ12 

13 LJ 

14 LJ 
15 LJ 
16 LJ 

17 LJ 

Total sauf affaires personnelles 

Partiel Refus de l'usufruit 

Absence de mention 

Jouissance d'une maison oui non - d'un logement 

Montant de l'usufruit 

Limitaion de l'usufruit 
A la viduite A vie 

Autre limitation dans le temps 

Caution en cas de remariage 

oui non LJ1a 
1 9 ... I _,, ............... , ..... I 22 

23LJ 

Cesse lors remariage & la majorite des enfants 

Fournir aux enfants & leur majorite: - legitime 

- moitie 

- somme d'argent 

Possibilite d'aliener en cas de difficulte 

Absence de mention 

Divers 

Abb. 1 Seite 4 des Fragebogens zur Auswertung von Testamenten (von B. Vogler, StraBburg). 
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Mention de la derniere heure 57 LLJ58 

Dec es Absterben 

Abzug Selig Ende 

Hinscheiden Chute 

Payer dette de la nature 

Autre: 

Attributs du corps: 

Simple mention 

Sterbstilndle~n Abschied . 
Quitter ce monde Sommeil 

Appel de Dieu Todl.Hintritt 

Separation de l'ame avec le corps 

59 LJ 

Vertus humaines: negatives 60 Ll...J61 

imputees 

Lieu de sepulture geographique 

pas de mention 

Eglise paroissiale 

Chapelle 

Autre lieu precis: 

Lieu de sepulture familial 

A cOte - du conjoint 

- des anc@tres 
(caveau familial) 

A cOte d'une autre personne 

Funerailles 

62 LJ 
A discretion des heritiers 

Cimetiere paroissial 

Couvent 

63 LJ 
- du conjoint du 1er lit 

- d'un enfant 
- d'un ascendant 

Non precise 

Honorables Selon la coutume 
64 LJ 

Detail des pompes 

Simplicite Rite Chretien 

Rite catholique 

Selon sa religion 

Selon son etat(Stand) 

A l'amitill 

A discretion 

Aux frais des heritiers 

Sans mention 

Retour ! la terre 

Froide 

Notre mere 4 tous 

Dont corps est issu 

Pas de mention 

Fondation de messes 

Consacree 

Sans precision 

Pour un doux repos 

oui non 

messes en trois temps 

Fondation perpetuelle 

Nature de la fondation: 

le jour, le 7e et le 30e: 

autre 

Nombre de messes 

A discretion 

Lieu de celebration 

Eglise 

Couvent 

Autre: 

oui 

Eglise du 

Chapelle 

67 

non 

lieu d'origine 

65 LJ 

66 u 

I I 
71 u 
72 u 

Abb. 2 Seite 12 des Fragebogens zur Auswertung von Testamenten (von B. Vogler , StraBburg). 
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ist: Prostitution durch die Jahrhunderte, Truppenaushebungen, Sozialsegre
gation in den Stadten usw. Aber in diesem Rahmen kann ich nur einiges er
wahnen. Dafiir wahle ich die Arbeiten von drei Kollegen. 

Erstes Beispiel: Die Geschichte der Narrheit von Claude Quetel. Dieser 
Kollege arbeitet mit dem Computer (IBM in Fortran) in Verbindung mit der 
'Ecole des Hautes etudes en Sciences sociales', denn der Historiker kann 
nicht zugleich Inf~nnatikspezialist sein. Quetel hat bereits 18.000 Kranke er
faBt vom Ende des 18 . Jahrhunderts bis heute, vom Spital von Caen 'Le Bon 
Sauveur', in Wirklichkeit jedoch nur bis 1925, weil Forschungen iiber Privat
personen der jiingsten Jahrzehnte in Frankreich verboten sind. Man findet 
auf jeden Fall: Name, Vorname, Geburt, Wohnung, Beruf, Dauer des Aufent
haltes und Gesundheitszustand beim Eintritt ins Spital. Aber das Intere~3ante 
sind die verschiedenen Diagnosen wahrend des Spitalaufenthaltes. 

Cl. Quetel hat natiirlich Verbindungen zu Arzten und Psychiatern in Paris 
und Caen, und sie versuchen, andere Mitarbeiter in Europa und Amerika 
heranzuziehen, um solche Studien weiterzufiihren. Besonders mit Harvard 
soll die Verbindung intensiviert werden, da dort bereits Computer for Narr
heitsforschungen benutzt werden. AuBer diesen neuen Quellen hat Cl. Quetel 
auch neue Richtungen eingeschlagen. Ich nenne nur seine Ikonographie der 
Narrheit, in der er in Bilderserien die Geschichtsproblemat1k erfassen mochte 
(Morel/Quetel 1979). 

Zweites Beispiel: die Kriminalitat. Jean-Louis Menard hat die Periode 
Louis-Philippe bis zum Anfang der 3. Republik (1815-1870) in der Stadt 
Cherbourg gewahlt. Als Quelle benutzt er alle Strafprozesse aus dieser Zeit 
und i.ibertragt die Informationen fi.ir jeden Angeklagten auf ein Karteiblatt. 
Fi.ir jedes Jahr zieht er die Zeitungen heran, um die allgemeine Meinung iiber 
die jeweilige Affare zu erfahren. Auch er will fi.ir seine Auswertungen den 
Computer benutzen, um den Wandel zu zeigen, um die eventuelle Verbin
dung zwischen den Straftatern und der Art ihres Vergehens aufzudecken. Er 
hat 9.000 Zettel mit 14 Variablen zur Verfiigung: Datum, Geschlecht, Alter, 
Familienstand, Beruf, Ort der Geburt, Wohnung, Ort des Vergehens, Art des 
Vergehens, wiederholtes Vergehen, Strafe. Auch hier bieten die Quellen 
nicht immer alle Informationen, aber mit 9.000 Fallen und mit Hilfe der Zei
tungen ist sicherlich eine solide Grundlage gelegt (Menard 19 79). 

Man erkennt die Schwierigkeiten der Zeitgeschichte: Die richtige Auswahl 
zu treffen, quantifizi erbar Qu ellen zu find en und den Untersuchun gszeit 
raum zu bestimmen. Ist r zu kurz gewahlt, ist keine Entwicklun g sichtbar. 
Solche Pr bleme hat mein K Hege Mich l Bee. Er hat eine neue Methodc 
entwickelt. Sein Thema ist der Tod von der Mitte des 18. J ahrhunderts bis 
heute, vom Barockzeitalter bis 1979. Er arbeitet mit Pierre Chaunu zusam-

• I 
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men. Da die Testamente als Quelle for den Tod im 19. Jahrhundert unzurei
chend sind, untersucht er Bruderschaften mit Hilfe verschiedener Quellen, 
wie Friedhofen und Todesanzeigen. In der Normandie spielen noch heute in 
einigen Dorf em die Bruderschaften der Nachstenliebe, die 'Confreries de 
Gqarite' oder 'les Charitons' eine Hauptrolle bei Begrabnissen. Sie haben 
manchmal ein Monopol. Michel Bee arbeitet in enger Kooperation mit Eth
nologen und Folkloristen, besonders mit dem 'Musee des Arts et Traditions 
Populaires' in Paris (Bee 1976; Colloque 1977). Der Erhebungsbogen enthalt 
Angaben iiber den untersuchten Ort mit Pfarrei, Gemeinde usw., dann folgen 
der Name der Bruderschaft, Schutzheilige der Bruderschaft, Griindungsda
tum, Archivquellen iiber die Bruderschaft, Eigentum der Bruderschaft. 

Es ist dies eine sehr neue Form van Geschichtswissenschaft, der Ethnolo
gie sehr nahe verwandt. Aber die Perspektive ist die lange Dauer, 'la longue 
duree toujours'. Das Problem ist, ob es noch andere Methoden gibt, um die 
Frage des Tod es im 19. und 2 0. J ahrhundert zu untersuchen. 

Auch heute noch gibt es, wie oben bemerkt, solche Bruderschaften. Im 
folgenden gebe ich die Dbersetzung des Teils eines Fragebogens an eine heu
tige Bruderschaft der Nachstenliebe, wie ihn Michel Bee benutzt .( dem ich 
for seine Hilfe herzlich danke). Der Fragebogen umfaBt insgesamt 10 Seiten. 
Den iiblichen Fragen iiber Quellen, Bucher, religiose Objekte usw. folgen Fra
gen iiber die Begrabnisse (S. 8 und 9). 

1. Wer wird von der Bruderschaft begraben? 

Bmder oder Schwester? 
Mitglieder der Pfarrei? 
Aile Dorfbewohner, auch bei einem nicht kirchlichen Zivilbegrabnis? 
Personen auch aus anderen Dorfern? 
Wieviele Begrabnisse gab es im vorigen Jahr? 

2. Wieviel kostet das Begrabnis? 

Fiir die Mitglieder der Bmderschaft? 
Fiir andere? 
Fiir arme Leute? 

3. Welche Briider sind mit den Begrabnissen beschaftigt? 

Alie zusammen? 
Alie nacheinander? 
Alie ohne den Meister? 
Einige? Wie viele? Wer? 
1st Stellvertretung durch andere moglich? 

4. Offentliche Ankiindigung oder nicht fiir ein Begrabnis? 

5. Wo iibernimmt die Bruderschaft den Leichnam des Verstorbenen? 

Im Hause des Verstorbenen? 
- Vor der Kirche? 

Ander Gemeindegrenze ? 
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6. Filhrt sie die Familie bis zum Friedhof? Zuriick nach Hause? 

7. Wie tragt man den Sarg mit dem Leichnam? 

- Auf einem Wagen? 
- Mit Tn1gcstangcn? 
- Mit den rmcn ? Wennja, an welcher Stelle? 

8. Gibt es im Leichenzug ein Kreuz? Klingeln? Fackeln? usw. 

9. Sind die Bruder bei der Totcnmcsse in der Kirche anwescnd? 

10. Graben die Briider auf dem Friedhof das Grab? usw. 

Gibt es cine Mahlzeit nach dem Begrabnis? 

JEAN-MICHEL THIRIET 

11. Tritt die Bruderschaft filr das Begrabnis in Verbindung mit anderen? 

- Mit der Gcmeindeverwaltung? 
- Mit einer ander en Bruderschaft? 

Ich mochte noch einen Meister der Mentalitatsforschung in der Zeitge
schichte anfiihren: Maurice Agulhon. Er ist der Spezialist fiir die 'sociabilite', 
die Geselligkeit, und es gibt von hier aus nati.irlich Verbindungen zur 'hi
stoire des mentalites'. Ich habe ihn schon oben angefi.ihrt (Agulhon 1979). Er 
schrieb anregende Studien i.iber diese Problematik (Agulhon 1978a). Dabei 
zeigt er den Standort der Mentalitatsgeschichte neben der 'psychologie 
collective' und stellt die Position Michelets, der Folkloristen und besonders 
der Soziologen heraus. Der Historiker muB offensichtlich fiir solche For
schungen viel von anderen Disziplinen lernen. 

Maurice Agulhon hat auch mehrfach i.iber Denkmalergeschichte und Bil
dergeschichte gearbeitet. Viele Zeitgeschichtler arbeiten i.iber gegenstandliche 
Quellen, zum Beispiel i.iber volk sti.imliche BiJder (z.B. Lerch 1975). Agu.lhon 
benutzte fi.ir die Erforschung von Denkmalern und Monum enten Quellen 
wie Inventare, Postkarten, Archivalien usw. und betrieb Feldforschung im 
Terrain (Agulhon 1978b). 

Michel Vovelle hat 1978 in einer Arbeitskonferenz einige Ansatze vorge
stellt: Quantifizierung, lange Dauer, Informatik und punktuell angewandte 
Fragebogen. Man muB derartige methodische Kombinationen wahlen, weil 
die Mentalitatsforschung ein sehr komplexes Gebiet ist. Volksikonographie 
zum Beispiel ist allein schon ein riesiges Thema. Fi.ir alle Forschungen scheint 
der Anfang besonders schwierig: die Festlegung des Fragenkatalogs. Dberall 
haben wir diese Schwierigkeiten gesehen. Jede Forschung ist am Anfang 
i.iberaus problematisch. Solche methodisch kombinierten Forschungen sind 
fiir Historiker wie fi.ir die Zusammenarbeit zwischen Historikern und ande
ren Fachvertretern ni.itzlich und notwendig. Eine Gefahr fi.ir den Historiker 
scheint mir jedoch darin zu liegen, daB er eventuell seine Identitat verliert. 

.. -
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VI. 

Bis zu den Untersuchungen iiber den Tod durch die J ahrhunderte war die 
Forschung noch sehr traditionell. Einige Arbeiten iiber 'vie culturelle' waren 
schon Mentalitatsgeschichte, aber es war traditionelle, beziehungsweise her
meneutisch arbeitende Geschichtsschreibung. Dieser Forschungszweig war 
und ist noch heute sehr interessant. Zurn Beispiel wurde beriihmt: Die Aus
wertung der Testamente von Paris bieten ungefahr die gleichen SchluBfolge
rungen wie die Untersuchungen des Abbe Bremond. Henri Bremond hatte in 
seinem Werk einen Gipfel der Religiositat in Paris um die Mitte des 17. Jahr
hunderts (1640-1660) gesehen. Das Volk von Paris spielte seine Rolle als 
Elite von Frankreich. (Bremond 1916-36). 

Dennoch kann man fragen: Warum derartige Forschungen? 1st es wirklich 
niitzlich, diese Forschungsprojekte durchzufi.ihren? Man kann zweifellos mit 
ja antworten. Das iiberzeugendste Beispiel sind bisher die Untersuchungen 
iiber den Tod. Aber was werden die Studien iiber die Narrheit, iiber Geistes
krankheit, was die iiber das alltagliche Leben und iiber gewohnliche Meinun
gen erbringen? - Die laufenden Forschungen muB man abwarten. 

Das Werk iiber die Angst von Jean Delumeau z.B. bietet interessante Ein
sichten, aber die Quellenbenutzung bleibt partiell und tendenzios. Im Gegen
satz dazu kann man mit quantitativen Methoden iiber Mentalitatsprobleme 
eher Sic)ierheit gewinnen. Noch besser ist es, quantitative Methoden zu be
nutzen und parallel dazu traditionelle Methoden anzuwenden. Nur zahlen 
um zu zahlen, ist zu schlicht, bringt nicht weiter. Michel Vovelle z.B. hat fi.ir 
die Provence zu schnelle Schliisse gezogen, vielleicht auch zu belanglose Fra
gen gestellt. 

Es gibt auch andere Moglichkeiten fi.ir nicht-quantitative Forschungen. 
Jean-Marie Gouesse hat Anfang dieses Jahres einen Text von einem P£arrer 
der Diozese Coutances (Manche, Basse Normandie) untersucht. Anfang des 
18. Jahrhunderts erklarte dieser Pfarrer am Allerheiligenfest seiner Gemein
de, daB sie nicht nur fi.ir ihre Verwandten, sondern fi.ir alle Toten beten soll
ten. Er fi.ihrte aus diesem Grunde eine spezielle Spende fi.ir Totenmessen ein. 
Hiermit war ein neuer Brauch entstanden, der rasch Verbreitung gefunden 
hat. So konnen berichtende Quellen die lnitiativen Einzelner beleuchten und 
damit wichtige Erganzungen bieten zu den seriellen Analysen von Chaunu 
zum gleichen Thema. 

Jean Queniart, Rennes, hat im Jahr 19 7 8 einige sehr interessante Studien 
geschrieben. Er nimmt an und weist nach, daB die Reformen des Konzils von 
Trient erst um die Mitte des 18. J ahrhunderts in ganz Frankreich adoptiert 
waren. Queniart ist Spezialist fi.ir Kulturgeschichte und hat Inventare von 
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Pfarrerbibliotheken studiert. Am Anfang des 18. Jahrhunderts finden sich 
fast keine Bi.icher, am Ende einige zehn. Die Pfarrer hatten in Seminaren stu
diert und daraufhin das Volk i.iberzeugt. Die 'dechristianisation' wi.irde also 
erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts anzusetzen sein. Dieser Ansatz paBt 
dazu, daB zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Frankreich die Separation von 
Kirche und Staat durchgefi.ihrt wurde. Nati.irlich blieb das Volk der Kirche 
wahrend der Revolution noch treu. So wurden etwa in Grenzgebieten wah
rend der Revolutionszeit im Ausland heilige Messen fi.ir Tote bestellt. 

Mit entsprechend vorsichtig benutzten Methoden und in Zusammenarbeit 
mit anderen Fachvertretern aus allen Landern werden in Zukunft sicherlich 
neue Entdeckungen moglich sein; denn wir kennen bisher hochstens 10 Pro
zent der einschlagigen Archivquellen. Dadurch wird man nach und nach die 
tiefverwurzelten Meinungen und Haltungen verstehen und schlieBlich auch 
unsere seelischen Einstellungen besser begreifen, das damalige und heutige 
Leben in Wirklichkeit kennenlernen, wie Pierre Chaunu sagt. Nur die Menta
litatsforschung ermoglicht solche Resultate. Allerdings verhalten sich viele 
,Kollegen, franzosische wie auslandische, dieser Mentalitatsgeschichte gegen
i.iber reserviert. Und es ist wahr, daB noch viel zu tun bleibt, besonders fi.ir 
methodische Fragen. Aber wenn man die Schriften von M. Agulhon, Ph. 
Aries, P. Chaunu, J. Delumeau, E. Le Roy Ladurie, R. Mandrou und M. Vo
velle kennt und liest, dann ist man zumindest tiberzeugt, manchmal begei
stert. lch darf auf franzosisch schlieBen: Es ist cine 'histoire dangereuse', 
aber auch 'passionante'. 
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Resume 

Parler des methodes de recherches sur les mentalites dans l'histoire sociale frarn,aise 
presente bien des difficultes. Nous n'avons done retenu que quelques types de recherches · 
tres ponctuelles, en rappelant constamment la parente avec les autres sciences sociales: 
sociologie, anthropologie etc. 

Partant de l'exemple, bien connu en France, des etudes sur la Mort a l'epoque mo
derne, nous avons essaye de montrer en deuxieme point !es autres methodes actuelles en 
histoire moderne, pour finir par les recherches specifiques aux specialistes d'histoire 
contemporaine. 

En fait cette distinction est artificielle, dans la mesure o~ le trait commun de notre 
propos est !'aspect quantitatif et seriel de ces methodes dans la longue duree, a cheval sur 
!es siecles, comme celles menees par notre centre de recherches d'histoire quantitative de 
Caen, fonde par Pierre Chaunu (C.R.H.G.). 

Nous avons done evoque, sans ignorer les travaux des pionniers que sont Michel 
Vovelle et Philippe Aries, la demarche de recherches de Pierre Chaunu a la Sorbonne pour 
son etude sur la mort a Paris: Trois siecles, XVI 0 , XVII 0 , XVIII 0 , huit mille testaments 
selectionnes par sondages dans --les fonds notariaux de divers quartiers, meme question
naire pour tous !es collaborateurs, essentiellement etudiants de maitrise, pour interroger 
!es testaments - 4 fiches par acte reprenant les questions de Michel Vovelle, en !es affi
nant et en les completant, en ajoutant surtour une dimension: la duree de la fin du 
Moyen-Age a la Revolution. Cette lecture n'exclut pas une interpretation plus classique et 
plus traditionelle mais par sa rigueur methodologique permet des resultats plus fiables. 

Dans notre deuxieme partie, nous avons cherche a montrer les difficultes propres a 
toute recherche serielle et quantitative dans le domaine des mentalites: la religion popu
laire (Bernard Plongeron), !es comportements face a la vie ... Nous signalons aussi !es 
recherches sur !es actes notaries de Bernard Vogler a Strasbourg, avec son questionnaire 
informatise, exemple interessant pour nos collegues allemands (documents joints). 

Enfin pour les specialistes de l'histoire contemporaine, nous retrouvons !es meme 
problemes: precision dans l'etablissement d'une grille de questions, selection de sondages 
adaptes a la source et tout simplement choix des sources pour mieux atteindre ces do
maines peu connus de l'histoirien. Nous nous sommes appuye sur trois cas: enquete sur la 
folie (traitement informatique), la crimina!ite, la Mort d'hier a aujourd'hui. Difficulte de 
trouver une periode ni trop courte ni trop longue pour montrer une evolution, ne pas se 
laisser submerger par !es sources, quels criteres retenir? Toujours les memes problemes, 
comme !'a bien montre Maurice Agulhon. Le plus delicat reste la mise au point du 
questionnaire. 

Ces recherches sur l'histoire des mentalites a partir de methodes quantitatives et 
serielles, ne doivent pas exclure une histoire plus traditionnelle par son approche. En se 
completant, elles nous permettent de mieux saisir le comportement des hommes. 




