
www.ssoar.info

Probleme des Aufbaus und Umfangs einer
Datenbank 'Historische Statistik'
Sieglerschmidt, Jörn

Veröffentlichungsversion / Published Version
Zeitschriftenartikel / journal article

Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with:
GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Sieglerschmidt, J. (1988). Probleme des Aufbaus und Umfangs einer Datenbank 'Historische Statistik'. Historical Social
Research, 13(1), 89-110. https://doi.org/10.12759/hsr.13.1988.1.89-110

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur
Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden
Sie hier:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

Terms of use:
This document is made available under a CC BY Licence
(Attribution). For more Information see:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Diese Version ist zitierbar unter / This version is citable under:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-34450

http://www.ssoar.info
https://doi.org/10.12759/hsr.13.1988.1.89-110
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-34450


Probleme des Aufbaus und Umfangs 
einer Datenbank 

'Historische Statistik' 

Jörn Sieglerschmidt * 

A b s t r a c t : A data base for historical statistics, a l though in 
m a n y respects and for m a n y users useful and desi reable , 
doesn ' t no t exist in G e r m a n y . Fo r th is fact account t he 
m a n y difficulties in model l ing such a data base: from de
f ining a c o m p u t a b l e historical fact, from p r o b l e m s of uni
f icat ion of data to s imple ques t ions of the formal 
represen ta t ion of data . On the fol lowing pages a p r o g r a m 
for a possible data base design is deve lopped. 

E ine D a t e n b a n k 'His tor i sche Statistik' will b e a n s p r u c h e n , mögl ichst er
schöpfend h is tor i sche Da ten zu erfassen u n d zu deren Verknüpfung den 
Benutzer mögl ichst leicht zu h a n d h a b e n d e P r o z e d u r e n zur Verfügung zu 
stel len. D a s nächs t l i egende Prob lem ist die B e s t i m m u n g der Zielsetzung: 
ob es sich n ä m l i c h um e ine que l l ennahe oder um eine D a t e n b a n k hande ln 
soll, die auch u n d gerade für que l lenfernere D a t e n zur Verfügung s tehen 
soll. Im ersten Fall k ö n n t e ein p ragmat i sche r Weg der D a t e n n o r m i e r u n g 
bere i t s zum gewünsch ten Erfolg füh ren . Quel len werden als Date ien ar
ch iv ier t u n d du rch e inen ausführ l ichen - s icher als D a t e n b a n k konzipier
ten - Kata log erschlossen. Im ande ren Fall - u n d dieser soll h ie r weiter
verfolgt we rden - wird der p ragmat i sche Tugendpfad ver lassen. Anges t reb t 
wird e ine umfas sende D a t e n b a n k , die auf un te r sch ied l i chen Aggrega
t ionsebenen sowohl q u e l l e n n a h e als auch que l lenferne Daten en tha l ten 
soll. Q u e l l e n n ä h e mein t in einer v o r n e h m l i c h auf quant i f i z ie rende Ver
fahren ausger ich te ten D a t e n b a n k n ich t den Versuch, une ingesch ränk t 
que l l en t reu die Da ten abzub i lden . G le i chwoh l sollen in te rpre ta t ive Schrit
te en twede r im R a h m e n der D a t e n b a n k kon t ro l l i e rba r oder möglichst ge
r ing gehal ten werden . 

Da es sich um quan t i t a t ive Da ten h a n d e l n wird, ist erst zu k lä ren , was 
u n t e r quan t i t a t iven D a t e n vers tanden werden soll. D ie n ich t enden kön-
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n e n d e Ause inande r se t zung um quant i ta t ive M e t h o d e n ist h ier freilich 
n icht a u f z u n e h m e n . Quant i f iz ieren heißt - mit welch aufwendigen stati
st ischen Mi t te ln auch i m m e r durchgeführ t - abzäh len . Ein solcher Vor
gang f indet a l l en tha lben statt, auch wenn in der his tor ischen Dars te l lung 
die g e n a u e Zahl du rch ein abschä tzendes Mengena t t r i bu t ersetzt wird. 

G e r a d e die Abzäh lba rke i t galt noch um 1900 als etwas, das gerade n ich t 
das Wesen his tor ischer Arbei t ausmach t . So un te r sch ied z.B. Xénopo l zwi
schen 'faits de répé t i t ion ' und 'faits de succession' . Ers tere sind zei tunab
hängig u n d G e g e n s t a n d - ganz im Sinne von Winde lband - nomolog ischer 
bzw. n o m o t h e t i s c h e r Wissenschaft. Letztere sind der e igent l iche Gegen
s tand his tor ischer Forschung : die den his tor ischen Ablauf v e r ä n d e r n d e 
Tatsache, die über den dumpf sich wiederho lenden All tag sich e rhebt , die 
g roße Tat. Xénopo l l ehn t dahe r auch die Suche L a m p r e c h t s nach histori
schen Gese tzen ab (Xénopol , Les faits de répé t i t ion) . Solche Me inungen 
sind a u c h heu te n ich t a u ß e r h a l b der Deba t t e , wenn z.B. n u r solche histo
r ischen Aussagen als wertvoll beze ichne t werden , die sich gerade n ich t auf 
quan t i f i z ie rbare Daten s tützen. Unbes t r i t t en wird aber heu te zumeis t Ab
zäh lba res als his tor isch bedeu t sam akzept ier t , z.B. die Na tu rgesch ich te 
d u r c h a u s n ich t als zeitlos begriffen, sondern als wicht iger Teil der histo
r ischen En twick lung . Ob ein Ereignis dahe r als individuel l , als e inzigart ig 
oder als kol lekt iv , als sich wiederho lend u n d in dieser Fo rm abzäh lba r gilt, 
hängt vom Willen des Bet rachters ab . Alles kann quantif iz ier t werden , 
folgt m a n dem D i k t u m Schumpe te r s : If you can quantify, quantify it, if 
you canno t quantify, quantify i t jus t the same . 

E ine D a t e n b a n k 'His tor ische Statistik ' sollte Da ten en tha l t en , die ent
weder durch die Quel le selbst oder den Bearbei ter in wohl definier te , u n d 
zwar mögl ichs t kle ine, abzäh lba re Einzeltei le zerlegt worden ist. Da r in 
bes teht d ie Analyse des Quel len textes - bzw. der analyt ische Zus tand des 
Textes - , d ie der (s tat is t ischen) Synthese vo rauszugehen hat . Ausgeschlos
sen w e r d e n dami t h e r m e n e u t i s c h e Verfahren, die das G e s a m t v e r s t ä n d n i s 
eines Textes e rs t reben , also n ich t e inem methodolog i schen A t o m i s m u s , 
sondern H o l i s m u s verpfl ichtet s ind. Auf die quant i f iz ie rende Inhal t sana
lyse, die s icherl ich auf der G r e n z e be ider method ischen Verfahren liegt, 
k a n n h ie r n ich t n ä h e r eingegangen werden . Ebenso müssen wicht ige Be
re iche der his tor ischen Über l ie fe rung wie z.B. die B e h a n d l u n g von 
Sachob jek ten (Archäologie , Kunst- u n d Technikgeschichte , Volkskunde) 
a u ß e r h a l b der Be t rach tung b le iben . Deut l ich wird aus der eben getroffe
nen U n t e r s c h e i d u n g , daß der G r a b e n zwischen quan t i f i z ie renden , perso
nen- sowie na tu rgesch ich t l i che Ereignisse umfassenden u n d h e r m e n e u t i 
schen Verfahren u n ü b e r b r ü c k b a r bleibt . 

A b z ä h l b a r sind eben n u r auf kleinste mögl iche Einhe i ten zurückgeführ
te Ereignisse . Die synthet ischen Schri t te - m e h r oder weniger du rch stati
stische Verfahren in ih rem Aussagewert abgesichert - b e r u h e n auf Zurech-

90 



n u n g ( i m p u t a t i o , Assozia t ionen sind beabsicht ig t ) von H a n d l u n g s m o t i v e n , 
die dem vera rbe i t e t en Mater ia l n ich t e n t s t a m m e n . Der Zer l egung des Ma
ter ia ls , das d a d u r c h zunächs t j eg l i chen Kontextes be raub t wird, folgt der 
Versuch, solchen Kontext nach t räg l i ch zu schaffen. D a ß auf methodolo
gischer u n d dars te l ler ischer Ebene dahe r die Vermi t t lung quant if iz ieren
der u n d h e r m e n e u t i s c h e r Verfahren das Hauptz ie l b le iben m u ß , ist of
fens icht l ich . 

E ine D a t e n b a n k 'His tor i sche Statist ik ' j edoch soll dazu d ienen , analy
t isches Mate r ia l sowie eine gewisse A n z a h l synthe t i s ie render Werkzeuge 
zur Verfügung zu stellen. Kennze i chen der dort zu f indenden Da ten ist d ie 
A b z ä h l b a r k e i t , deren Voraussetzung Vergleichbarkei t ist. D a h e r k a n n 
K e n n z e i c h e n e iner D a t e n b a n k 'His tor i sche Statistik ' allenfalls ih re Zuver
lässigkeit , d.h. die Tatsache bzw. die Absicht gleiche Dinge gleich zu be
h a n d e l n , n i ch t aber ihre Gül t igke i t sein, d.h. die Absicht , auch individuel
le E igenar ten abbi lden zu wol len . 

Die Frage , welcher D a t e n b a n k t y p gewähl t werden soll, ist angesichts 
der in den letzten J a h r e n geführ ten Diskuss ionen we i tgehend klar : e ine 
re la t iona le D a t e n b a n k hat gegenüber den konven t ione l l en Da tenbank ty 
pen - h i e r a r ch i sche , ne tzwerkar t ige - n ich t Vorteile, sondern umfaß t diese. 
E ine re la t ional aufgebaute D a t e n b a n k läßt sich in e inen der konvent io
nel len D a t e n b a n k t y p e n v e r w a n d e l n . O h n e auf Einze lhe i ten der Daten
b a n k k o n s t r u k t i o n e ingehen zu k ö n n e n u n d zu wol len , sind doch einige 
def in i tor i sche Klä rungen v o n n ö t e n . 

Re la t iona le D a t e n b a n k e n h a b e n ih ren N a m e n vom m a t h e m a t i s c h e n 
Begriff 'Re l a t i on ' geerbt ( C O D D 1970). E ine Relat ion - vors te l lbar als 
Mat r ix oder Tabelle (flat file) - bes teh t aus Spal ten (At t r ibu ten) u n d Zei len 
(Tupeln) . D e r Wer tebere ich eines A t t r i bu t s ( = Gesamthe i t zulässiger Wer
te e iner Spal te) wird als D o m ä n e beze ichne t . Es dürfen n i e m a l s zwei 
iden t i sche Tupel in derselben Rela t ion v o r k o m m e n . Jede Rela t ion besitzt 
e ine m i n i m a l e K o m b i n a t i o n von At t r i bu t en , die als Schlüssel fungiert , 
d.h.: Sind die Werte des Schlüssels b e k a n n t , so sind alle Nicht-Schlüssel
wer t e e indeu t ig b e s t i m m t . Als Beispiel hierfür n e h m e m a n ein Postleit
z a h l e nve rze i chn i s (Re la t ion) mit den At t r ibu ten Post le i tzahl u n d Ortsna
m e n . D a n n spielt das At t r ibu t Post le i tzahl die Rol le des Schlüssels, da 
j e d e r O r t s n a m e aus der K e n n t n i s der Post le i tzahl e indeut ig rekons t ru ier 
b a r ist. U m g e k e h r t kann n icht geschlossen werden , da gleiche O r t s n a m e n 
auf un t e r sch i ed l i che Post le i tzahlen führen k ö n n e n , was nachfo lgender 
Auszug aus e inem DDR-Pos t l e i t z ah l enve rze i chn i s verdeu t l i chen soll. 
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Postleitzahl Ortsname 

2201 
8701 
1711 
9901 
1501 
1921 

K e m n i t z 
K e m n i t z 
K e m n i t z 
K e m n i t z 
K e m n i t z 
K e m n i t z 

Obwoh l die eben e rwähn te Begriffsbildung (Rela t ion, Tupel, At t r ibu t , 
Schlüssel, D o m ä n e ) bei allen re la t ionalen Da tenbanksys t emen e inhei t l ich 
ist, gibt es mann ig fache Unte r sch iede des jeweils ve rwende ten Model ls . 
Besonders interessant sind dabei die Ansä tze von Chen ( C H E N 1976) u n d 
Codd ( C O D D 1979). Beide versuchen auf recht un te rsch ied l iche Art , die 
sehr schwache semant i sche Kons t ruk t ionsh i l fe (Ausschluß ident i scher Tu
pel) des klassischen re la t ionalen Model ls zu erwei tern . W ä h r e n d C h e n das 
Schwergewicht seiner Bet rach tungen auf den Untersch ied zwischen Ob
j e k t r e l a t i o n e n (entit ies) und aus Assozia t ionsre la t ionen ( re la t ionships) 
legt, ve rsuch t Codd das P rob lem u n b e k a n n t e r In fo rma t ionen (nul l values) 
zu systemat is ieren. Besonderes le tz terer Ansa tz k ö n n t e in e iner Daten
b a n k 'His tor i sche Statistik' von großem Nutzen sein. Doch ungeach te t des
sen, welches re la t ionale Model l in e inem Da tenbanksys tem verwirk l ich t 
ist, k a n n in allen Fällen gesagt werden , daß derar t ige Systeme eine unein
g e s c h r ä n k t e Auskunftsberei tschaf t garan t ie ren , da sämt l iche Re la t ionen 
statisch wie dynamisch , sowohl p e r m a n e n t als auch t emporä r , physisch als 
auch logisch aufgebaut , ve ränder t und gelöscht werden k ö n n e n . 

In e n t s p r e c h e n d konz ip ie r ten konvent ione l len D a t e n b a n k e n werden 
die e inze lnen Da ten über festgelegte Pfade, über h ie ra rch i sche oder Netz
w e r k s t r u k t u r e n verknüpf t , was sich bei neuen oder ande r s ger ichte ten Fra
geste l lungen als h inder l i ch erweist . In e inem re la t ionalen System k ö n n e n 
solche Verknüpfungen auch nach t räg l ich definiert werden , weswegen der
art ige Sys teme auch als besonders flexibel gelten. Diese Flexibil i tät ist völ
lig u n p r o b l e m a t i s c h , da Beziehungen zwischen Rela t ionen lediglich durch 
e n t s p r e c h e n d e Beziehungsa t t r ibu te zu gewährleis ten s ind. 

A u s z u g e h e n ist bei der Konzep t ion einer D a t e n b a n k 'His tor i sche Sta
tistik ' von den his tor ischen Quel len , die von einzelnen Bearbei tern erfaßt 
u n d in e ine m e h r oder weniger an Rechne r angepaßte Form umgesetz t 
worden s ind. Es ist gerade bei s tarker Que l lenbezogenhe i t zu be tonen , daß 
die D a t e n b a n k 'His tor ische Statist ik ' ke ine Arch iv funk t ion im S inne des 
Konse rv ie rens hat . Das k ö n n t e e ine gewünsch te Nebenfolge sein für e inen 
Teil der D a t e n . Zual lerers t j edoch soll die D a t e n b a n k dem Informa
t i onsumsch lag d ienen . Dafür ist es no twend ig , die anderswo erfaßten Da-
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ten für die Zwecke e iner nach e inhe i t l ichen K o n v e n t i o n e n a rbe i t enden 
D a t e n b a n k zu v e r ä n d e r n . H ie r i n wird eine der Haup tau fgaben der Daten
b a n k v e r w a l t e r be s t ehen . D a r ü b e r h i n a u s werden diese den gesamten inter
nen Aufbau der D a t e n b a n k entwerfen e inschl ießl ich der jenigen Teile, die 
b e n u t z e r n a h sind wie z.B. D a t e n m a s k e n zur D a t e n e i n g a b e . Schl ießl ich 
werden sich die D a t e n b a n k v e r w a l t e r mit der En twick lung und Beschrei
b u n g von S t anda rds beschäf t igen müssen . Die folgenden Über l egungen 
sollen für Tei lbere iche erste Ansä t ze dazu b ie ten . 

F ü r j e d e re la t iona le D a t e n b a n k ist die en t sche idende Frage, welches 
A t t r i bu t bzw. we lche A t t r i bu t e in e iner Relat ion die Schlüsse la t t r ibute sein 
sol len. D ie B e s t i m m u n g der (des) Schlüsselat t r ibute(s) entscheidet u.a. dar
übe r , wieviel Re la t ionen gebildet werden , um gegebene Daten in e iner 
D a t e n b a n k abbi lden zu k ö n n e n . Sie gewährleis tet daher , daß die Tupel in 
e iner Rela t ion e indeut ig v o n e i n a n d e r un te r sch ieden werden k ö n n e n . Je 
u m f a n g r e i c h e r u n d vielfält iger die Da ten s ind, desto schwier iger wird es, 
solche Schlüsse la t t r ibu te zu b e s t i m m e n . Es hande l t sich dabei um Pro
b l e m e der sog. Norma l i s i e rung , d.h. der Zer legung der I n f o r m a t i o n e n , um 
zu e iner k a n o n i s c h e n D a t e n s t r u k t u r zu gelangen (VETTER 1982, S. 93 ff.). 
Es ist h ie r a l le rd ings n ich t an eine Zer legung der universe l len Rela t ion 
'His tor i sche Stat ist ik ' gedach t . Nebenbe i b e m e r k t sei an dieser Stelle aber , 
daß in e inem D a t e n b a n k s y s t e m der oben beschr i ebene , auf methodologi 
scher E b e n e anges iedel te analy t i sche Prozeß me thod i sch gefordert wird , 
um D a t e n a n o m a l i e n zu v e r m e i d e n . 

Die u r s p r ü n g l i c h e Idee , ü b e r Personen ( Ind iv iduen) die Eindeut igke i t 
der O b j e k t e (Tupel) zu gewähr le i s ten , läßt sich bei der A u f n a h m e auch 
q u e l l e n n a h e r I n f o r m a t i o n e n n i ch t ve rwi rk l i chen . So ist z.B. die A u f n a h m e 
von K i r c h e n b u c h d a t e n n u r d a n n mögl ich , w e n n j e d e Person e indeut ig 
identif iziert ist. Dafü r bedar f es a l lerdings eines Bearbe i tungsvorganges , 
der e ine sog. Metaque l l e schafft. Selbst d a n n sind n icht alle Personen ein
deut ig ident i f iz ier t . So bleibt als p r agma t i s che Lösung lediglich die laufen
de N u m e r i e r u n g der E in t räge , o h n e daß z.B. ein Täuf l ing als mi t e inem 
späteren Bräut igam iden t i sche Person dieselbe P e r s o n e n n u m m e r erhä l t . 
Die Be t r ach tung dieses Beispiels zeigt, daß es für den que l l ennahen Teil 
der D a t e n b a n k nicht n u r p ragmat i sch , sondern auch s innvol l ist, vom 
vorgegebenen D a t e n a u f b a u auszugehen . De r D a t e n b a n k v e r w a l t e r hat le
diglich für e ine d a t e n b a n k g e r e c h t e Z u r i c h t u n g der Da ten zu sorgen. 

An eine D a t e n b a n k 'His to r i sche Stat ist ik ' werden zwei A n f o r d e r u n g e n 
gestellt: Sie soll zum einen q u e l l e n n a h e Da ten en tha l t en , zum ande ren 
Da ten d a r ü b e r sich e r h e b e n d e r Aggregat ionss tufen . Diese Stufen der 
Aggregat ion werden im R a h m e n der D a t e n m o d e l l i e r u n g durch Bi ldung 
von geograph i schen R ä u m e n i m m e r g rößere r A u s d e h n u n g gebildet . Vom 
I n d i v i d u u m als R a u m p u n k t übe r das H a u s , das Dorf oder die S t raße , das 
Stadtvier te l , das ( O b e r ) a m t bzw. die Stadt b is zu noch g rößeren räumli -
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chen Einhe i ten werden Indiv iduen zusammengefaß t . Auf den höheren 
Aggregat ionsebenen sind also Daten zu f inden, die sich auf Lebensverhä l t 
nisse, d.h. n ich t auf Ind iv iduen beziehen: Preise, Löhne , F l ächennu tzung , 
Bodenbeschaffenhei t , Kl ima u.a.m. Weitere F o r m e n der Aggregat ion z.B. 
du rch die Vereinigung zahl re icher un te rsch ied l icher Quel len (sachliche 
Aggregat ion) oder die Bi ldung von Epochen (zeit l iche Aggregat ion) sind 
vom Benutzer zu definieren über die ver fügbaren Da tenman ipu la t i ons 
sprachen . Auf diese Weise könn ten im übr igen auch R ä u m e in andere r als 
der du rch die D a t e n b a n k vorgegebenen Weise aggregiert werden . 

Der d re id imens iona l e R a u m sowie als vier te die zeit l iche D imens ion 
werden At t r ibu te fast aller Rela t ionen einer D a t e n b a n k 'His tor i sche Sta
tist ik ' sein, wenn sie auch n icht in gleicher Häufigkei t zu den Schlüsselat
t r ibu ten zählen werden . Die sachl ichen D i m e n s i o n e n m a c h e n dann die 
D a t e n b a n k e iner mul t id imens iona len Matr ix gleich, die als universe l le 
Rela t ion ( V I N E K / R E N N E R T / T J O A 1982, S. 68ff.) zu beze ichnen ist. Die 
ser mu l t i d im ens iona l e R a u m m u ß in e infachen Rela t ionen abgebildet , die 
universe l le Rela t ion 'His tor ische Statistik' in Tei lmengen proj iz ier t wer
den , ohne einersei ts zu viel Speicherpla tz zu ve r schenken , o h n e anderer
seits zuviel R e d u n d a n z zu erzeugen. Je m e h r Rela t ionen gebildet werden , 
desto häufiger müssen v e r k n ü p f e n d e At t r ibu te oder dieselben At t r i bu t e in 
m e h r e r e Rela t ionen a u f g e n o m m e n werden . Al le rd ings erscheint das noch 
s innvol le r als die Bi ldung von Rela t ionen mi t e iner Fül le von At t r ibu ten , 
die häufig e inen Leerwer t (null value) a n n e h m e n müssen . Das wäre in 
e iner D a t e n b a n k für his tor isches Mater ia l laufend der Fall . De r His tor iker 
ist an die Lückenhaf t igke i t seiner Da ten gewöhnt , w ä h r e n d für Daten
b a n k k o n s t r u k t e u r e dar in e rhebl iche P rob leme liegen (DATE 1986, 2, S. 
210ff.; V I N E K / R E N N E R T / T J O A 1982, S. 209 - 233). G r u n d s ä t z l i c h sollte 
d a h e r darauf gesehen werden , daß Rela t ionen mit möglichst wenigen At
t r ibu ten gebildet werden . Dabei k a n n eine Auswei tung der D o m ä n e n 
n ich t n u r in Kauf g e n o m m e n werden , sondern sogar e rwünsch t sein. Mit 
solchen M a ß g a b e n sind wesent l iche Schri t te in R ich tung auf die zweite 
N o r m a l f o r m getan ( V I N E K / R E N N E R T / T J O A 1982, S. 81f.). 

Bevor e inze lne sachl iche Bereiche n ä h e r be t rach te t werden , ist noch 
etwas zur Vere inhe i t l i chung der Schreibweisen, der Maße . G e w i c h t e u n d 
W ä h r u n g e n zu sagen. Seit der Zeit um 1800 beginnt eine z u n e h m e n d e 
O r d n u n g s w u t : ganze Lebensbere iche werden zum Zwecke der Vereinheit
l i chung und Vergle ichung erst e inmal gleich zuger ichtet , in Re ihe u n d 
Gl ied gebracht . Eine D a t e n b a n k 'His tor i sche Statist ik ' m u ß für die Zeit 
davor ebenso ve r fah ren , auch wenn gerade in diesem Bereich zah l re iche 
me thod i sche Fal len sich auf tun. 

Werden längerfrist ige Serien bearbei te t , so hat sich bei den W ä h r u n g e n 
die U m r e c h n u n g auf Gold- u n d Si lberäquiva len te durchgesetz t , obwohl 
die P rob l eme des wechse lnden Wertes der Ede lmeta l l e wie des ebenfal ls 
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wechse lnden Verhäl tnisses von Gold- und Si lberwert n ich t als gelöst gelten 
k ö n n e n . Ebenso p rob lema t i sch bleibt die W ä h r u n g s u m r e c h n u n g für das 
20. J a h r h u n d e r t dor t , wo m a n sich geldpoli t isch vom G o l d s t a n d a r d gelöst 
ha t . G r u n d s ä t z l i c h schwier ig wird a l l en tha lben die Frage zu lösen sein, 
wie die Kaufkraf t des jewei l igen Geldes sich r äuml ich und zeit l ich änder t . 
Erst Lebensha l tungskos t en ind ices ve rmögen auf der Ebene des e inze lnen 
H a u s h a l t e s e ine gewisse überze i t l iche u n d über reg iona le Vergle ichbarkei t 
zu gewähr le i s t en . 

Was M a ß e u n d G e w i c h t e angeht , so gibt es nach 1800 - z u m i n d e s t für 
den Bereich des Deu t schen Reiches - k a u m noch ernsthaf te P r o b l e m e zu 
bewäl t igen , da zu Beginn des 19. J a h r h u n d e r t s in vielen Terr i tor ien neue 
Maßsys t eme e ingeführ t werden , die der ör t l ichen Vielfalt der M a ß e ein 
E n d e setzen. Al le rd ings gibt es e ine lange Übergangszei t - fast bis 1871 - , 
in der f rühe re H o h l m a ß e noch n ich t auf G e w i c h t s m a ß e umgeste l l t wor
den s ind . Wie vor 1800 ist in diesen Fäl len über die Li te rgewichte e ine 
m e t h o d i s c h p r o b l e m a t i s c h e U m r e c h n u n g auf heut ige Gewich t se inhe i t en 
no twend ig . Nich t in der Schärfe , aber n ich t m i n d e r schwierig ist Sicherhei t 
bei den Flüssig-, Längen- u n d F l ä c h e n m a ß e n zu e rha l t en . M e t h o d i s c h e 
Ris iken dieser Ar t k ö n n t e n o h n e viel Aufhebens in Kauf g e n o m m e n wer
den, w e n n e inmal be r echne t e , durch die Müh len me thod i sche r Skrupel 
gegangene Werte n ich t die u n a n g e n e h m e Eigenschaft hä t t en , sich solchen 
Skrupe ln gegenüber zu verse lbs tändigen , o h n e einen Bezug zu den M ü h e n 
der B e r e c h n u n g zu h in te r lassen . Wer kenn t n ich t den zur we i t ausho lenden 
In t e rp re t a t ion f ü h r e n d e n Z a u b e r e inmal be rechne te r , in Tabel lenform ge
b r a c h t e r D a t e n ? D a s mehr f ach geb rochene Abbi ld , der Ausschn i t t von 
Wirkl ichkei t wird die Wirkl ichkei t . Obwoh l me thod i sche Ris iken dieser 
Ar t b e s o n d e r s für e ine langfristig angelegte D a t e n b a n k u n ü b e r s e h b a r s ind, 
b le ibt die Benu tzba rke i t der D a t e n b a n k abhäng ig von der Vereinheit l i 
c h u n g der M a ß e u n d G e w i c h t e . 

D a s P rob l em wird e twas entschärf t , w e n n für die Da tene r fas sung die 
A u f n a h m e der O r i g i n a l m a ß e vorgesehen wird . Die U m r e c h n u n g w ü r d e 
übe r e igens angelegte U m r e c h n u n g s r e l a t i o n e n erfolgen. Das bö te den Vor
teil , be i neuen E rkenn tn i s s en über den U m r e c h n u n g s f a k t o r lediglich die 
e n t s p r e c h e n d e n Werte in der Relat ion ä n d e r n zu müssen , n icht aber den 
gesamten Satz der q u e l l e n n a h e n Da ten . Im folgenden wird j e d o c h von 
bere i t s u m g e r e c h n e t e n Werten ausgegangen. 

Ebenfal ls schwier ig zu en tsche iden ist, ob E i g e n n a m e n u n d Benennun
gen z.B. für Berufe in der Schreibweise vere inhe i t l i ch t we rden . F ü r eine 
D a t e n b a n k zur h is tor ischen Statistik mi t s ta rken Ante i len n i c h t n u m e r i 
scher , q u e l l e n n a h e r D a t e n scheint n u n die A u f n a h m e sämt l i che r Infor
m a t i o n e n in der or ig ina len Schreibweise se lbs tvers tändl ich . Soweit zuver
lässige A l g o r i t h m e n zur Vere inhe i t l i chung verfügbar s ind, wäre gegen ein 
solches Verfahren n i ch t s e i n z u w e n d e n . Es ist im übr igen zu b e d e n k e n , daß 
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sich die Zahl der U n t e r s u c h u n g e n , die sich der Schreibweise a n n e h m e n , 
auße ro rden t l i ch kle in ist. D a h e r wird für die Zwecke der h ier zu entwer
fenden D a t e n b a n k von e iner durchgängigen Vereinhei t l ichung ausgegan
gen: es handel t sich schließlich um historische Statistik. K o n k u r r i e r e n d e 
N u t z a n w e n d u n g e n - z.B. his torische Namensfo r schung - müssen h in te r 
diesem Ziel zu rücks t ehen . D e n k b a r wäre aber auch, daß über Que l lenban
ken oder auch im R a h m e n der hier vorgeschlagenen D a t e n b a n k über 
W ö r t e r b ü c h e r u n d ande re Hilfsmittel solche In fo rmat ionen wenigstens 
zugängl ich b le iben . 

N u n k ö n n t e die Vere inhei t l ichung derar t voranget r ieben werden , daß 
übe r un te r sch ied l i che W ö r t e r b ü c h e r (dict ionaries) und eine en t sp rechende 
Sch re ibmaske die Eingabe von Daten so gesteuert wird, daß in die Daten
b a n k n u r e indeut ige n u m e r i s c h e Werte eingetragen werden . E ine solche 
Vorgehensweise ist in der Vergangenhei t vielfach gewählt worden , um 
Platz zu sparen , weil ein achtzigspalt iges Da ten fo rma t dazu zwang. Uner
hebl ich ist hier , ob es sich um m n e m o t e c h n i s c h e a l p h a n u m e r i s c h e oder 
n u m e r i s c h e Codes gehande l t hat . H e u t e sind solche Besch ränkungen in 
vieler Hins ich t unnö t ig . Wichtig sind lediglich zwei Kri ter ien: Erfassung 
u n d U m a r b e i t u n g der Da ten . Fü r e ine D a t e n b a n k ist zusätzl ich der prä
sumt ive Benutzer en t sche idend: die Lesbarkei t der In fo rma t ion m u ß ge
währle is te t sein, o h n e daß dickleibige B e n u t z e r h a n d b ü c h e r gewälzt wer
den. Vere inhe i t l i chung der oben beschr iebenen Art k o m m t also n u r in 
begrenz tem M a ß e in Frage dor t , wo die Zahl der mögl ichen Fäl le , wo die 
D o m ä n e auße ro rden t l i ch klein ist. Angaben bei Personen wie z.B. Ge
schlecht , Zivi ls tand, Verwandtschaf tsverhäl tn is , Religion sollten in (al
p h a n u m e r i s c h e n Codes erfaßt werden . Auch wenn der Schre ibaufwand 
größer ist, b le iben die übr igen Angaben uncodier t , werden aber verein
hei t l icht : so sollten O r t s n a m e n grundsä tz l ich in der heu te üb l ichen 
Schreibweise a u f g e n o m m e n werden , Berufsbeze ichnungen ebenso . Fü r 
P e r s o n e n n a m e n läßt sich das nicht in gleicher Weise zur N o r m e rheben . In 
der f ranzös isch-kanadischen For schung sind offensichtl ich außerorden t 
lich le is tungsfähige A lgo r i t hmen zur Ident i f iz ierung un te rsch ied l ich ge
schr iebener N a m e n entwickel t worden . Ähn l i ches ist für andere Sprachen 
ve rmut l i ch auch mögl ich . Die Ü b e r n a h m e der Quel lenschre ibweise wäre 
h ier aus manche r l e i G r ü n d e n bei der Datener fassung vorzuz iehen , auch 
wenn der i m m e r wieder beschworene Namensforscher ein wei teres Mal 
ausble ibt . Vornamen dagegen können vere inhei t l ich t werden , da die mei
sten N a m e n auch heu te noch üblich sind. 

Im folgenden werde ich n u n kein vol ls tändiges Da tenmode l l für eine 
D a t e n b a n k 'His tor i sche Statistik ' entwerfen, sondern lediglich an einigen 
Beispielen die wesent l ichen Verfahren zu e r läu te rn ve r suchen . Das liegt 
auch insofern n a h e , als der Aufbau e iner solchen D a t e n b a n k sich an dem 
angebo tenen Mater ia l auszur ich ten ha t . Jeglicher z u v o r k o m m e n d e r Über-
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eifer w ä r e d a h e r u n a n g e b r a c h t . In E r i n n e r u n g zu rufen ist d ie Feststel
lung , daß h is tor ische Statistik analyt isch verfähr t : die a u f g e n o m m e n e 
Que l l e wird also in den meis ten Fäl len für die Zwecke der D a t e n b a n k 
v e r ä n d e r t , I n f o r m a t i o n e n , die in der Quel le k o m p a k t z u s a m m e n g e f a ß t 
s ind, we rden ause inanderger i ssen u n d - wo no twend ig auf unterschied
l iche Re la t ionen vertei l t . Um als Beispiel U r b a r e zu n e n n e n : w ä h r e n d für 
das Q u e l l e n a b s c h r e i b e n wie für die Auswer tung sich die A u f n a h m e der 
G e s a m t i n f o r m a t i o n in e inem Satz anbiete t (Besitzer, G r u n d s t ü c k , G r ö ß e 
des G r u n d s t ü c k s , S teuerwer t usw.), ist für e ine D a t e n b a n k ein solches Ver
fah ren zu p la tzaufwendig . Es ist s innvol l , die In fo rma t ion zu tei len: in die 
Re la t ionen P E R S O N , P A R Z E L L E u n d A B G A B E . D e n k b a r wären auf der 
G r u n d l a g e der U r b a r i n f o r m a t i o n e n wei tere Rela t ionen wie z.B. B E R U F 
u n d a n d e r e ( S C H R E N K 1987). Es ist a u ß e r d e m wichtig n o c h m a l s zu be
t o n e n , daß e ine D a t e n b a n k der vorgeschlagenen Ar t ke ine Q u e l l e n t r e u e 
gewähr le is te t , d a h e r auch in ke inem Fall die F u n k t i o n e iner Q u e l l e n b a n k 
ü b e r n e h m e n k a n n , w e n n das zuweilen wohl auch e ine beabs ich t ig te Ne
benfolge sein wird . G le i chwoh l s ind für m e h r edi tor isch ausger ich te te Da
t e n b a n k e n ande re , auch a n d e r e ins t i tu t ionel le Lösungen e r forder l i ch . 

E indeu t ig zu ident if izieren sind zunächs t die Or te . Als Or t e sollen h ier 
sämt l i che mögl ichen Or t sbeze i chnungen vers tanden werden , ob n u n Ein
z e l p u n k t e oder m e h r oder weniger g roße F lächen dami t beze i chne t wer
den . Jeder Or t m u ß ü b e r seine Lagebeze i chnung e indeut ig loka l i s ie rbar 
sein. G e o g r a p h e n haben das no twend ige da t en techn i sche Rüstzeug, um 
solche P r o b l e m e lösen zu k ö n n e n . Dazu gehör t auch die F rage , wie die 
In fo rma t ion zur geograph ischen Lage beschaffen sein m u ß , um kar togra
ph isch u m s e t z b a r zu sein. Das gilt besonders für F lächen , also G e m e i n d e - , 
Amts - u n d Ter r i to r ia lg renzen . Schließl ich sollte neben dem ( rech t l i chen) 
S ta tus des Or t e s auch seine Zugehör igke i t zu g rößeren Geb ie t s e inhe i t en 
v e r m e r k t werden . Es vers teht sich fast von selbst für e inen His to r ike r , d a ß 
der F u n d o r t de r I n f o r m a t i o n genann t wird . Auf die Que l len u n d ih re ein
deut ige Beze i chnung ist gleich noch e inzugehen . H ie r genügt es die Quel
l e n n u m m e r zu k e n n e n . Es ist im übr igen zu über legen , ob die O r t s n a m e n , 
die e indeut ig mit e iner O r t s n u m m e r gekennze ichne t sind, in a l p h a n u m e 
r ischer F o r m in e inem W ö r t e r b u c h katalogisiert werden , das da rübe rh i 
n a u s auch Schre ibva r i an ten en tha l t en k ö n n t e . Die F l ä c h e n g r ö ß e wird in 
Q u a d r a t m e t e r n angegeben . 
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ORT 

PN QN NAME FLAECHE BREITE LÄNGE ZUGEH 

01 Ol Rom 3765431 N43.07 15.07 Ital 
02 Ol Kiev 2345678 N50.45 30.29 USSR 

G e t r e n n t von dieser Ortsl iste, die eine e indeut ige Z u o r d n u n g von Orts
n u m m e r n u n d -namen er laubt , sollte eine Orts re la t ion mit his tor ischer 
D i m e n s i o n gebildet werden . Über die At t r ibu te ZEIT u n d DAT werden die 
his tor isch belegten Fäl le des V o r k o m m e n s zeitlich zugeordnet . Hier wird 
davon ausgegangen, daß ein Ort i m m e r e inem bes t immten D a t u m zuge
wiesen werden k a n n , daß also ein Ort in einer Quel le n ich t über sehr lange 
Z e i t r ä u m e laufend e rwähn t wird. In diesem Fall m ü ß t e der Ort en tweder 
en t sp rechend der Anzah l der den Ze i t r aum b i ldenden Jah re als Tupel in 
der Rela t ion auf tauchen , oder es m ü ß t e eine gesonder te Relat ion vorge
sehen werden . 

TOPOS 

QN PN DAT STATUS ZUGEH 

02 03 1786.00.00 Dorf Neuenbürg 
03 03 1912.01.01 Stadt Konstanz 
04 03 1923.07.13 Landkreis Baden 

Jede in die D a t e n b a n k eingearbei te te In fo rmat ion bedarf, da sie in den 
meis ten Fä l len aus ihrem Q u e l l e n z u s a m m e n h a n g gerissen ist, einer ge
n a u e n Ident i f iz ierung, um die Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t der Da ten 
r ekons t ru i e ren zu k ö n n e n . Die Relat ion Q U E L L E wird n u n lediglich ein 
Katalog sein k ö n n e n , der die In fo rma t ionen , die über me thod i sche Pro
b l e m e , übe r die Qual i t ä t der Quel le ausführ l ich Auskunf t geben, für den 
Benutzer aufschl ießt . Zu den At t r ibu ten dieser Rela t ion gehören die Quel
l e n n u m m e r , der Quel len typ , Laufzeit oder E n t s t e h u n g s d a t u m . Letzteres 
wird in dieser Rela t ion lediglich als e infache Jahreszah l ve rmerk t , auch 
wenn M o n a t u n d Tag angegeben sind. D e n k b a r wäre a l lerdings wie bei der 
Rela t ion T O P O S eine Teilung der Relat ion in Quel len mit Laufzeiten und 
Quel len mit genauen D a t e n a n g a b e n . Die Q u e l l e n n u m m e r k ö n n t e dann 
auch als impl iz i te Da t i e rung in anderen Rela t ionen benutz t werden . Da
gegen spricht a l lerdings eine große Zahl von Quel len , wie z.B. viele Bü
cherser ien - A m t s b ü c h e r , M a r k t b ü c h e r , K i r c h e n b ü c h e r usw. - , die neben 
k laren Laufzei ten genaue Da t i e rungen für die Einze le in t räge haben . In 
diesem Fall wi rd es dahe r s innvol ler sein, die Rela t ion n ich t zu tei len. 
En t s t ehungsor t u n d Ortsbetreff sollten in der Rela t ion Q U E L L E dagegen 
besser ge t renn t werden ; sie en tsprechen den archival i schen Ordnungspr in -
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zipien der P r o v e n i e n z und der Per t inenz , dem Orts- m ü ß t e lediglich der 
Sachbetreff h inzugefügt werden . Schl ießl ich ist zu über legen , ob eine sach
l iche Z u o r d n u n g der Quel le mögl ich erscheint anges ich ts der e rheb l i chen 
t a x o n o m i s c h e n P rob leme . Al lerd ings k ö n n t e auf v o r h a n d e n e Sachord
n u n g s s c h e m a t a zurückgegriffen werden . W ü n s c h e n s w e r t ist e ine solche 
I n f o r m a t i o n , da selbst gleich b e n a n n t e Quel len landschaf t l ich außeror 
dent l ich un te r sch ied l i che Sachbere iche umgre i fen k ö n n e n . A u ß e r d e m ist 
e ine erste O r i e n t i e r u n g über den der D a t e n b a n k zug runde l i egenden Quel
l enbes t and u n d dessen sachl iche Ers t r eckung mögl ich . 

QUELLE 

2 N ZEIT QUELLART PROV PERT SACHE BESCH 

Ol 1786 Inventar Stockach Heudorf Preise 001 
Ol 1786 Inventar Stockach Heudorf Erbrecht 001 
02 1653 1876 Sterbebuch Orsingen Orsingen Demograph. 002 
03 1684 Stat.anim. Aach Aach Familie 003 
04 1710-1806 Amtsbuch Bodman Bodman Immobilien 004 
04 1710-1806 Amtsbuch Bodman Bodman Devianz 004 
04 1710-1806 Amtsbuch Bodman Wahlwies Devianz 004 

Um n ä h e r e I n f o r m a t i o n e n übe r die Zuver läss igkei t der Quel len zu be
k o m m e n , m u ß der D a t e n b a n k b e n u t z e r auf die detai l l ier ten Quel lenbe
schre ibungen ( B E S C H ) verwiesen werden , soweit solche no twend ig u n d 
v o r h a n d e n sind. D a ß mi t diesen Que l l enbesch re ibungen ein me thod i sches 
Kerns tück e twas abseits der m e h r , meist weniger h a r t e n , von der Daten
b a n k ver fügbar gemach ten Daten zugängl ich ist, m u ß in Kauf g e n o m m e n 
we r d e n . H i e r k a n n auf die Syntax solcher Q u e l l e n b e s c h r e i b u n g e n n ich t 
e ingegangen we rden . A u s g e k l a m m e r t werden müssen auch die offensicht
l ichen t a x o n o m i s c h e n P r o b l e m e bei der B e s t i m m u n g von Zuver läss igkei t . 
Kerns tück ist dieser Teil der D a t e n b a n k für den H i s to r i ke r a l lemal , da mi t 
se iner Hi l fe e ine g ründ l i che Que l l enkr i t ik mögl ich b le ib t . 

Or t u n d Quel le b i lden das Netz , das übe r allen a n d e r e n Re la t ionen liegt. 
In allen Re la t ionen wird d a r ü b e r h i n a u s als dr i t tes At t r ibu t das D a t u m 
bzw. ein Z e i t r a u m en tha l t en sein, selbst w e n n in der Rela t ion Q U E L L E 
ein Z e i t p u n k t oder - räum berei ts genann t wi rd . 

N u n kann im folgenden kein vol ls tändiger Wegweiser du rch die übr igen 
Re la t ionen erwar te t werden . Dazu gibt es zuviele G e b i e t e , die den Sach
ve r s t and des Spezial is ten e r fordern , um den Weg von der Quel le zum Da
t e n b a n k m o d e l l s icher und für spätere Benutzer n a c h v o l l z i e h b a r zu ma
chen . Es soll h ier n u r an bel iebig herausgegr i f fenen Beispielen verdeut
l icht w e r d e n , wie die D a t e n b a n k 'His tor ische Stat ist ik ' g rundsä tz l ich aus
sehen k ö n n t e . 
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Method i sch g rund legend wie Orts- und Que l lennachweise sind die An
gaben , die sich aus der oben geforderten Vere inhei t l ichung von M a ß , Ge
wicht und W ä h r u n g ergeben. Es wird davon ausgegangen, daß das Edel
meta l l äqu iva len t bei W ä h r u n g e n den Wert bes t immt . Ers t rebenswer t wäre 
die Ers te l lung von Lebensha l tungskos ten ind ices . Ü b e r viele J a h r h u n d e r t e 
zuverlässige u n d vergle ichbare Indices scheinen freilich nach dem heuti
gen Wissensstand n ich t zu e r rechnen zu sein. Diesem Problem wird dahe r 
im R a h m e n des ökonomischen Teils der D a t e n b a n k langfristig ent
sp rechende Aufmerksamke i t zu w i d m e n sein. Im folgenden wird die im 
Dezimalsys tem übl iche Maß- oder Gewich tse inhe i t im At t r ibu t UM ge
n a n n t , w ä h r e n d der umgerechne t e Wert im At t r ibut U M R E C H zu f inden 
ist. 

WAEHRUNG 

2 N ORT DAT NAME AUR ARG 

Ol Basel 1490.00.0C Rappen 5.3 7.4 
02 Frankfurt 1673.03.12 Gulden rh. 4.5 6.3 

MASS 

QN DAT ORT NAME UM UMRECH 

01 1689.00.00 Radolfzell Malter rauh kg 121.3 
01 1689.00.00 Radolfzell Malter glatt kg 83.2 
01 1689.00.00 Radolfzell Viertel rauh kg 7.6 
01 1689.00.00 Radolfzell Imi rauh kg 1.9 

GEWICHT 

QN DAT ORT NAME UM UMRECH 

01 1753.00.00 Konstanz Pfund leicht g 465 
01 1753.00.00 Konstanz Pfund schwer g 575 
01 1753.00.00 Konstanz Lot leicht g 14 

Im A n s c h l u ß an die oben aufgeführten Rela t ionen liegt es n a h e , sich 
der im engeren S inne ökonomischen P rob lembere i che mit einigen Bei
spielen a n z u n e h m e n . Diese werden ausschl ießl ich aus der Zeit vor 1800 
s t a m m e n . F ü r die Zeit der amt l i chen Statistik ist seit langem klar , daß es 
d r ingend e iner D a t e n b a n k bedarf, die besonde r s häufig benutz tes Mater ia l 
so zugängl ich mach t , daß n ich t j e d e r Bearbei ter von n e u e m das ent
sp rechende Da tenve ra rbe i tungspu lve r en tdecken m u ß ( J A R A U S C H 
1986). Es wird sich dabei herauss te l len, daß e iner D a t e n b a n k 'His tor i sche 
Statist ik ' Vorre i teraufgaben zuwachsen k ö n n e n : große Teile der amt l i chen 
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Statist ik werden von den His to r ike rn gar n ich t oder wenig genutz t , weil 
der Vera rbe i tungsaufwand dem p r ä s u m t i v e n Er t rag n icht en t spr ich t . Im 
üb r igen wird an dieser Stelle die Vielfältigkeit der D a t e n b a n k deut l ich , da 
es n e b e n den Textante i len nahezu gle ichwer t ig ausschl ießl ich statist isch 
o r i en t i e r t e Teile geben wird . 

Pre ise u n d L ö h n e sind ein klassisches Kapitel wir tschaf tsgeschicht l icher 
F o r s c h u n g . V o r n e h m l i c h e Quel len dafür sind Rechnungs- , Markt - oder 
auch Zo l lbüche r , die übe r den W a r e n u m s c h l a g am Mark t Auskunf t geben . 
Offen m u ß die Frage b le iben , ob in diesen Rela t ionen die bere i t s um
ge rechne ten Werte für M a ß e , G e w i c h t e u n d W ä h r u n g e n oder die Quel len
a n g a b e n a u f g e n o m m e n werden . Ist le tz teres der Fal l , so sollten die Quel
l enwer t e wenigs tens in D e z i m a l w e r t e u m g e r e c h n e t sein. Diese k ö n n t e n 
d a n n ü b e r die e n t s p r e c h e n d angelegten Re la t ionen in heut ige M a ß e um
gerechne t we rden . 

PREIS 

QN DAT ORT WARE MENGE AUR ARG 

01 1801.03.12 Überlingen Roggen dz 6.5 9.3 
02 1787.11.27 Konstanz Zwillich m 0.8 1.2 

MARKT 

QN DAT ORT VERKNAME VERKORT KAUF NAME KAUFORT WARE UM MENGE 

01 1724.05.12 Engen Martin J Orsingen Bern er H Engen Kernen dz 23.7 
01 1787.12.24 Engen Martin J Orsingen Buch er B Arbon Hafer dz 11.3 

In dieser Re la t ion wird die M a ß e i n h e i t explizi t angegeben , ein Verfah
ren , daß e inem impl iz i ten M a ß sicherl ich vorzuz iehen ist. G e r a d e an die
ser Re la t ion wird deut l ich , daß eine wei te re Zer legung s icherl ich s innvol l 
wäre . 

LOHN 

QN DAT ORT ARBEIT MASS AUR ARG 

01 1694.03.12 Engen Schlachter 001 0.1 0.2 
02 1713.05.08 Orsingen Holzhauer 002 0.1 0.2 
03 1725.00.00 Volkertsh. Papierer 003 6.5 9.9 

Das At t r i bu t MASS dient der B e s t i m m u n g der Arbei ts le is tung, die für 
den g e n a n n t e n L o h n e rb rach t werden m u ß t e . So k ö n n t e z.B. 001 he ißen , 
daß ein R ind geschlachte t worden ist, 002 wäre g le ichbedeu tend mit e inem 
Klafter Ho lz , 003 mi t e inem J a h r e s l o h n . D ie A u f n a h m e eines Get re ide-
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äquiva len ts für den L o h n erübrigt sich, da ein solcher Wert über die Re
lat ion P R E I S er rechne t werden k ö n n t e , Ü b e r e i n s t i m m u n g der Da ten vor
ausgesetzt . 

Die Zahl der ökonomisch wichtigen Daten scheint unerschöpf l ich . Aus 
dem gewerbl ichen u n d dem agrar ischen Bereich sollen zumindes t einige 
Beispiele vorgeführ t werden. Es fehlen dabei besonders die vielen, ab dem 
19. J a h r h u n d e r t vo rhandenen Daten aus betriebs- und volkswirtschaftl i
chen ( G e s a m t ) R e c h n u n g e n : Umsa tzen twick lung bes t immte r Gü te r , Ex
por t , I m p o r t , Sozia lprodukt usw.. 

Die gewerbl iche Entwick lung k a n n zunächs t e inmal aus den am M a r k t 
getätigten U m s ä t z e n ( M A R K T ) abgelesen werden . Es ist da rüber h inaus 
wünschenswer t , übe r die G r ö ß e und G r ö ß e n e n t w i c k l u n g gewerbl icher Be
tr iebe etwas zu e r fahren . Das Problem besteht in der un te r sch ied l i chen 
Ar t der Quant i f iz ie rung: E inmal werden Webstühle , das andere Mal die 
Zahl der Lehr l inge , ein drit tes Mal die Beschäft igtenzahl ü b e r h a u p t ge
zählt . Es ist dahe r no twendig , zusätzl ich zur n u m e r i s c h e n G r ö ß e n a n g a b e 
ein At t r ibu t T Y P e inzuführen , das die Ar t der gemessenen G r ö ß e bezeich
net . Es mag al lerdings s innvol ler sein, Personen und Sachen en tweder in
n e r h a l b der Rela t ion durch en t sp rechende At t r ibu te zu t r ennen oder gar 
zwei Rela t ionen zu b i lden. 

GEWERBE 

QK DAT ORT BETRIEB GROESSE TYP 

01 1657.00.00 Engen Weber An 3 Webstuhl 
02 1891.00.00 Singen Maggi 257 Arbeiter 
03 1791.00.00 Augsburg Wirker Jo 7 Gesellen 
03 1791.00.00 Augsburg Spuler Be 1 Meister 

S t r e n g g e n o m m e n könn ten auch landwir tschaf t l iche Betr iebe in der 
oben skizzier ten Rela t ion Platz f inden. Es scheint j edoch s innvol ler , für 
diesen Bereich eine eigene Rela t ion zu b i lden , um neben der Betriebs
g r ö ß e n s t r u k t u r auch P rob leme der N u t z u n g hier un t e r zub r ingen . Im An
schluß an u rba r i a l e Quel len wäre eine Analyse der B o d e n n u t z u n g auch 
über die Relat ion P A R Z E L L E mögl ich (vgl. S C H R E N K 1987, S. 112ff.), 
doch gibt es zah l re iche agrarh is tor i sche Quel len höhe re r Aggregat ion, die 
das eben vorgeschlagene Verfahren rechtfer t igen, die aber eine Relat ion 
P A R Z E L L E nicht ausschl ießen oder ersetzen. 
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HOF 

QN DAT ORT BESITZER 

Ol 1618.00.00 Orsingen 
01 1618.00.00 Orsingen 
01 1618.00.00 Orsingen 

NUTZUNG GROESSE RECHT 

Fritschi Jo Acker 2173 Lehen 
Fritschi Jo Wiese 707 Lehen 
Fritschi Jo Reben 11 Eigen 

Von n ich t weniger Interesse ist das , was ein Betr ieb p roduz ie r t . A u c h 
h ier ist es schwier ig , die un te r sch ied l i chen Wirtschaftszweigen angehör i 
gen Bet r iebe in e iner Rela t ion u n t e r z u b r i n g e n . 

PRODUKTION 

QN DAT ORT BETRIEB WARE MASS MENGE 

01 1630.00.00 Langenst. Oekonomie Dinkel kg 754 
01 1630.00.00 Langenst. Oekonomie Roggen kg 237 
02 1754.00.00 Volkerts. Hammers ehm. Stabeis. z 132 
03 1793.00.00 Augsburg Weber Johann Wolltuch m 584 

F ü r die b ranchenspez i f i sche E i n o r d n u n g des Betr iebes k ö n n t e eine 
we i tmasch ige Taxonomie aus re ichen , wie sie in zah l re i chen wirtschafts
h is tor i schen Arbe i t en zu f inden ist. Das gilt g l e i che rmaßen für die oben 
angeführ t e Rela t ion G E W E R B E . 

Neben der gewerbl ichen ist die landwir t schaf t l iche P r o d u k t i o n beson
ders zu be rücks ich t igen . H ie r geht es um die E r t r a gsb e rech n u n g en , die am 
Verhäl tn is Aussaat u n d E r n t e bzw. an der F l ächenproduk t iv i t ä t durchge
führ t w e r d e n . Die e n t s p r e c h e n d e n Rela t ionen sind ge t renn t . Hie r wie in 
der fo lgenden Rela t ion sollte das M a ß explizit g e n a n n t w e rd en . 

HEKTAR 

QN DAT ORT WARE ERTRAG 

01 1727.00.00 Langenstein Winterg. 156 
01 1727.00.00 Langenstein Sommerg. 74 

ERTRAG 

QN DAT 

01 1727.00.00 
01 1727.00.00 
01 1783.00.00 

ORT 

Langenstein 
Langenstein 
Langenstein 

WARE ERTRAG 

Dinkel 73 
Gerste 117 
Dinkel 83 
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Hier wie in ande ren Rela t ionen erscheinen Ziffern als ganze Zah len , 
deren M a ß e i n h e i t zuweilen implizi t gesetzt ist. Eine Verb indung von L o h n 
und L o h n e m p f ä n g e r bietet sich dort , wo en t sp rechende Listen verfügbar 
sind. Es k a n n übe r das At t r ibut A R B E I T der jeweil ige Lohn abgefragt u n d 
mit dem N a m e n des Lohnempfänge r s v e r b u n d e n werden . 

ARBEIT 

QN DAT ORT 

Ol 1758 Langenst. 
01 1758 Langenst. 
02 1713 Volkertsh. 
03 1725 Volkertsh. 

BETRIEB 

Oekonomie 
Oekonomie 
Hammerschm. 
Papiermühle 

NAME 

Martin AG 
Fritschi Jo 
Schmid Ja 
Auer Js 

Magd 
Pferdekn. 
Schmied 
Papierer 

In diesen Rela t ionen werden sich auch sämt l iche in un te r sch ied l i chen 
Que l len (K i r chenbüche r , Tes tamente z.B.) zu f indenden Berufsangaben 
wieder f inden . Ungelöst ist hier das Problem der E r w ä h n u n g zweier Berufe 
für die gleiche Person (z.B. Bauer u n d Schneider) . Zugle ich bietet das At
t r ibut N A M E gemeinsam mit den At t r ibu ten ZEIT u n d D A T die Möglich
keit, Verb indungen zu sozialhis torischen Quel len herzuste l len . Es w ä r e im 
übr igen zu über legen , ob das At t r ibu t A R B E I T du rch eine b ranchenspe 
zifische u n d / o d e r h ie ra rch ische K e n n z e i c h n u n g ergänzt werden sollte. 
W ä h r e n d die ers tere in der Rela t ion P R O D U K T I O N berei ts angesprochen 
worden ist, setzt le tz tere eine Taxonomie sozialer O r d n u n g voraus , für die 
es zah l re iche Vorschläge gibt (vgl. z.B. S C H U L T Z 1986, e rgänzend auch 
W E Y R A U C H 1980). Übe r diese Taxonomie ergeben sich ebenfal ls Bezüge 
zum sozia lh is tor i schen Teil der D a t e n b a n k . Hierbe i sollte j edoch keiner le i 
F a k t e n i n t e r p r e t a t i o n zum Ze i tpunk t der Datenerfassung dem Pr inz ip der 
Un i fo rmi t ä t geopfert werden . Es wäre d a n n s innvol ler , eigene Re la t ionen 
zu b i lden , die e ine vere inhe i t l i chende In te rpre ta t ion ü b e r n e h m e n m ü ß t e n . 

De r sozia lhis tor ische Teil der D a t e n b a n k enthä l t I n fo rma t ionen zur 
Bevölkerung , i h r em Vermögen, den daraus zu zah lenden Steuern , den 
Ausb i ldungsverhä l tn i s sen , dem abweichenden Verhal ten u.v.m. . Auch hier 
sollen einige Beispiele lediglich die Vorgehensweise bei der Model l i e rung 
der Da ten ve ranschau l i chen . 

A n g a b e n zum Vermögen bzw. zur Besteuerung sind in vielfältiger Fo rm 
v o r h a n d e n . Bereits die oben genann ten Rela t ionen P A R Z E L L E und H O F 
geben übe r l änd l iches Vermögen Auskunf t , a l lerdings n u r das Liegende . 
Abgesehen davon , daß es sich in diesen Fäl len häufig um Lehensbes i tz 
hande l t , bietet auch die E i n o r d n u n g der Abgaben bzw. Steuern P r o b l e m e . 
Obr igkei t l icherse i t s e rhobene Steuern sind von Abgaben , also Ren ten klar 
zu t r e n n e n , auch w e n n die G r e n z e n zuweilen f l ießend sind. Das Vermö
gen b e s t i m m t e r (na tür l i cher oder jur i s t i scher ) Personen läßt sich am be-
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sten e r h e b e n aus Que l l en der Bes teuerung oder der Vermögens te i lung. Ihr 
Vorteil ist, d aß das G e s a m t v e r m ö g e n meist in Ge ldwer t angesch lagenen 
wird . 

STEUER 

QN DAT ORT NAME VERMOEG BETRAG 

Ol 1759.00.00 Konstanz Muntprat Jo 38974 390 
01 1759.00.00 Konstanz Martin Ja 6789 68 
02 1698.00.00 Engen Auer Js 23 

VERMOEG 

QN DAT ORT NAME WARE MENGE A LR ARG 

01 1758.04.13 Orsingen Fritsch Jo Acker 745 278 356 
01 1758.04.13 Orsingen Fritsch Jo Rinder 10 123 167 
02 1787.11.07 Engen Britsch An Fahrhabe 

• 

96 128 

ERBL 

QN DAT NAME VERMOEG 

01 1786.01.01 Martin Jo 3456 
02 1786.02.15 Fritschi Jo 5678 

ERBE 

QN DAT NAME ERBTEIL FAMBEZ 

01 1786.01.01 Martin Ja 1728 Sohn 
01 1786.01.01 Martin Ma 1728 Tochter 
02 1786.02.15 Martin Ag 5678 Frau 

Zah l r e i che A n g a b e n aus Vermögens te i lungen oder Bes teuerungsak ten 
werden auch in der Rela t ion P R E I S zu f inden sein. Der E in fachhe i t s hal
ber wi rd für die Z a h l e n w e r t e des At t r ibu tes V E R M O E G eine e inhei t l ich 
b e s t i m m b a r e G r ö ß e a n g e n o m m e n , die z.B. der Go ldwer t sein k ö n n t e . 

Bevö lke rungsh i s to r i sche Tatbes tände für die Zwecke e iner D a t e n b a n k 
sind an a n d e r e r Stelle aufgelistet worden ( S I E G L E R S C H M I D T 1986). 
Hie r geht es um die t echn ische Umse t zung . F ü r die K i r c h e n b u c h e i n t r a 
gungen bedarf es e iner ganzen Re ihe von Re la t ionen . 
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TAUFE 

QN DAT ORT NAME GS UM VATER MUTTER 

01 1631.03.18 Orsingen Auer Jo 01 01 Jakob Eliner Ma 
02 1635.10.13 Engen Spann Ma 01 01 Aloys Britsch Ro 
03 1636.01.02 Heudorf Martin Ja 01 02 Martin An 

Die U m s t ä n d e der G e b u r t : ob ehel ich, unehe l i ch , notgetauft , totgebo
ren, Zwi l l ing etc. werden in e inem eigenen At t r ibu t UM erfaßt, das Ge 
schlecht im At t r ibu t G S . 

ZEUGE 

QN DAT NAME ART 

01 1631.03.18 AuerSb T 
02 1635.10.13 Britsch Ka T 
03 1646.11.08 Meier Fd H 

In dieser Rela t ion sollen sämt l iche Zeugenangaben aus allen Kirchen
b ü c h e r n erfaßt werden . Der Bezug ergibt sich zum einen aus der Quel len
n u m m e r und dem D a t u m , zum anderen wird die Art der Zeugenschaft 
gekennze ichne t . Ob für j e d e K i r chenbuche in t r agung eine eigene laufende 
N u m m e r no twend ig ist, um bei Bezügen die Eindeut igkei t zu gewährlei
sten, wäre zu e rö r t e rn . 

An dieser Stelle soll auch das Problem der zusätzl ich zum N a m e n auf
t a u c h e n d e n A n g a b e n zur Person a u f g e n o m m e n werden . Beruf, Herkunf t , 
Aufen tha l t so r t , Stand, A m t u .v .m. sind Da ten , die n u r ab u n d zu, m a n c h 
mal auch gehäuft in Quel len auf tauchen . Im le tz teren Fall wäre an eine 
Erwei te rung e iner Rela t ion um ein At t r ibu t zu d e n k e n . Im ersten Fall 
werden eigene Rela t ionen gebildet. Von diesem wird, da er häufiger an
zutreffen ist, als N o r m ausgegangen. Es ist zu be tonen , daß solche Perso
nens t andsda t en n ich t n u r aus K i r c h e n b ü c h e r n , sondern aus vielen a n d e 
ren Quel len zu e rheben sind. In den b isher igen Rela t ionen sind At t r ibu te 
dieser Art dahe r auch b isher n ich t genann t worden . Lediglich in der Re
lat ion M A R K T gehören die Herkunf t so r t e von Verkäufer u n d Käufer in 
Rela t ion, um das Markte inzugsgebie t b e r e c h n e n zu k ö n n e n . Auf Beispiele 
von Rela t ionen der hier in Rede s tehenden Art wird verzichte t . Die Si
chers te l lung der Bezüge wird das wesent l iche Problem bi lden. 

Bezüglich der Ehebüche r soll lediglich eine Frage angesprochen wer
den. In den Ehebuche in t r ägen sind bere i ts ab dem 17. n icht selten die 
Eltern der Brau t leu te verze ichnet . Da diese in der Relat ion B R A E U T I 
G A M u n d B R A U T keinen Platz f inden, wären die Rela t ionen VATER und 
M U T T E R s innvol l . In diesem Fall wären die g le ichnamigen At t r ibu te aus 
der Rela t ion T A U F E herauszulösen . A u c h A n g a b e n zu den Eltern im Ster-
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bebuch wären d a n n an der r icht igen Stelle un t e rgeb rach t . A n g a b e n zum 
Gebur t s - ode r Todesda tum in den Regis tern k ö n n t e n im übr igen in den 
jewei l igen Re la t ionen T A U F E oder T O D Platz f inden. Inwiefern e ine 
wei tgehend au tomat i sch erfolgende Fami l i en rekons t i t u t i on mögl ich ist, 
m u ß h ie r offen b le iben . Das hängt auch sehr stark vom Mater ia l ab . 

A u c h bei a n d e r e n bevö lke rungsh i s to r i schen Quel len ist die I n fo rma t ion 
in Teile zu zer legen. Was See lenbeschr iebe oder Haushal t s l i s ten angeh t , 
w ä r e die M i t f ü h r u n g einer laufenden N u m m e r für j eden H a u s h a l t ein 
Verfahren, um die von der Quel le bere i t s hergestel l ten Bezüge in sämtli
chen Rela t ionen reproduz ie ren zu k ö n n e n . 

HAUS 

QN DAT ORT STRASSE BESITZER WERT 

Ol 1787.00.00 Konstanz Münzg. 13 Muntprat J 2345 
01 1787.00.00 Konstanz Katzg. 1 Muntprat J 3456 

HAUSHALT 
QN DAT ORT STRASSE ID NAME FUNKT 

01 1787.00.00 Konstanz Münzg. 13 01 Weber Ja Vater 
01 1787.00.00 Konstanz Münzg. 13 01 Martin Ag Mutter 
01 1787.00.00 Konstanz Münzg. 13 02 Muntprat J Vater 

Ein letztes Beispiel sei aufgegriffen, da es zunächs t dazu ver führ t , die 
Tabel lenform der Quel le in e iner Re la t ion e ine E n t s p r e c h u n g f inden zu 
lassen (vgl. A b b i l d u n g ) . 

Die Rela t ion ALTER hä t te aber so auszusehen : 

ALTER 

QN DAT ORT GRUPPE GS STAND ZAHL ARBEIT ZAHL 

01 1777.00.00 Hüfingen 01-10 01 01 84 
01 1777.00.00 Hüfingen 01-10 02 01 100 
01 1777.00.00 Hüfingen 01 10 01 03 1 
01 1777.00.00 Hüfingen 11-19 01 01 89 Stud. 2 

Auf den letzten Seiten sind vor a l lem solche Beispiele angeführ t wor
den , die q u e l l e n n a h e Da ten betreffen. Re la t ionen dieser Art sind schwier ig 
zu konz ip i e ren , da e ine ganze Re ihe mögl iche r Bezüge im Auge beha l t en 
werden m u ß . D a t e n auf h ö h e r e r Aggrega t ionsebene stellen den Bearbei ter 
vo r weit wen iger P r o b l e m e . Auf diese Ar t s ind a l lerdings die G r u n d z ü g e 
der D a t e n m o d e l l i e r u n g deut l ich geworden , die anfangs g e n a n n t worden 
sind. 
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Eine D a t e n b a n k 'His tor ische Statistik* soll ke ine g rößeng le iche Abbil
d u n g der Que l len b ie ten , sondern en thä l t die Da t en , we lche zer legbar u n d 
a b z ä h l b a r sind, d.h. ke ine auf das G e s a m t v e r s t ä n d n i s der Que l l e g ründen
de In t e rp r e t a t i on e r fo rdern . Die Zer legung ist auch desha lb no twend ig , um 
die I n f o r m a t i o n in un te r sch ied l ichen Rela t ionen u n t e r b r i n g e n zu k ö n n e n : 
Es galt n ä m l i c h , die Zahl der At t r ibu te klein zu ha l ten zuguns ten e iner 
E rwe i t e rung der D o m ä n e n , d.h. der Menge der Werte, die e inem At t r ibu t 
zugewiesen w e r d e n . Bei dem Entwur f der oben abgebi ldeten Re la t ionen ist 
der Mode l l i e rungsvorgang al lerdings n ich t bis zu e iner kanon i schen Da
t e n s t r u k t u r vo rged rungen (VETTER 1982, S. 93ff.; V I N E K / R E N N E R T 
/ T J O A 1982, S. 77ff.)- H ie r m ü ß t e die wei tere Arbe i t zum einen anse tzen . 
Z u m a n d e r e n sind ke ine Über legungen zum Einsa tz von W ö r t e r b ü c h e r n 
u n d von S c h r e i b m a s k e n für die D a t e n e i n g a b e angestell t worden . Auch 
s ind E r ö r t e r u n g e n zu Auswer tungs rou t inen un te rb l i eben . Schl ießl ich ist 
der so wicht ige Bereich der mögl ichen Verknüpfung der Da ten ü b e r h a u p t 
n ich t angesp rochen . D e r historisch Kundige wird A n h a l t s p u n k t e genug 
h a b e n . E ine fe rnere D a t e n m o d e l l i e r u n g wird an diesem P u n k t entschei
d e n d e Arbei t leisten müssen . 

Das Erste l len einer D a t e n b a n k 'His tor i sche Statist ik ' e r forder t also ei
nen e rheb l i chen Aufwand nicht n u r bei der Konzep t ion wie auch der Mo
del l ie rung der Da t en , sondern auch e inen g roßen l aufenden Aufwand für 
die E r g ä n z u n g bzw. K o r r e k t u r der Da ten und die Verbesserung der Pro
g r a m m r o u t i n e n . Ein solcher Aufwand bedarf e iner s tändigen Ins t i tu t ion , 
von der d a n n auch gewisse Impu l se für eine Vere inhe i t l i chung bei der 
E r h e b u n g u n d Spe icherung der Da ten ausgehen k ö n n t e n . Frei l ich soll da
mit n i ch t e i nem b l inden Ordnungs fe t i s ch i smus das Wort geredet werden , 
sonde rn lediglich dem Versuch, du rch die w u c h e r n d e A n a r c h i e der Da ten 
e inige g a n g b a r e Wege zu b a h n e n . D ie p r o d u k t i v e A n a r c h i e m u ß dabei 
e rha l ten b l e iben . 
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