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1.. EINLEITUNG 

Ziel dieser Arbeit ist die Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Struktu- 

ren des Bündner Bergtales Tavetsch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

In diesem Zeitraum fanden in Graubünden verschiedene Wandlungsprozesse statt, 

welche die Voraussetzungen für die Kantonsbildung um die Jahrhundermitte und 

die Modernisierung der Wirtschaft schufen. 

Nach dem Vorbild des Mittellandes wurden Agrarreformen in Angriff genommen, 

welche auf den vollständigen Einbezug der wirtschaftlichen Produktion in ein 

markt- und kapitalorientiertes System abzielten. 

Die Beseitigung der herrschaftlichen Abhäng igke i t sbez iehungen  und die Ablö- 

sung der Feudallasten, zwei grundlegende, im Mittelland während des 18. Jh. 

durchgeführte Reformen, hatte in Graubünden bereits im Mittelalter und in der 

frühen Neuzeit stattgefunden. An die Stelle herrschaftlicher Bindungen traten 

nun in vielen Bergtälern genossenschaftliche. Sie prägten die Ausformung der 

politischen und sozioökonomischen Strukturen und bestimmten in umfassender 

Weise die Lebensart der Bergbauern. 

Das beharrliche Festhalten an den traditionellen Besitz- und Produktionsformen 

geriet im 19. Jh. in zunehmenden Widerspruch zu den politischen und wirtschaft- 

lichen Vorgängen. Die weitgehenden politischen Rechte der beinahe autonomen 

Bündner Gemeinden wurden durch die Zentralisation der Verwaltung beschnitten. 

Im wirtschaftlichen Sektor resultierte aus der umfassenden Marktintegration 

eine Spezialisierung der Agrarproduktion und damit die vollständige Aufgabe 

der Subsistenzwirtschaft. 

Zeitpunkt, Ablauf und Intensität dieser Vorgänge waren allerdings von Tal zu 

Tal, oft gar von Ortschaft zu Ortschaft verschieden. Sie hingen letzten Endes 

von der Innovationsfähigkeit erstarrter Strukturen ab und spiegelten in ihrer 

Verschiedenheit die Vielfalt der rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Formen. 

Am Beispiel des Tavetsch - der Name bezeichnet das Tal und die neun Ortschaf- 

ten umfassende Gemeinde - soll eine Region mit einer ausgesprochen traditionel- 
len Wirtschafts- und Sozialstruktur untersucht werden. In diesem geographisch 

und wirtschaftlich isolierten Hochtal konnten sich die genossenschaftlichen 

Bindungen iänger als anderswo erhalten. Eines der beiden Erkenntnisziele der 



v o r l i e g e n d e r  A r b e i t  g e h t  desha lb  d e r  Frage nach, welches d i e  Ursprünge d i e s e r  

beharrenden K r ä f t e  waren und i n  w e l c h e r  Form s i e  s i c h  i n  d e r  d ö r f l i c h e n  Ge- 

s e l l s c h a f t  äusser ten .  

Um d i e  J a h r h u n d e r t m i t t e  d e u t e t e n  e r s t e  Au f lösungsersche inungen  das Ende d e r  

a l t e n  Lebens- und A r b e i t s f o r m e n  an. Der z w e i t e  Themakreis b e i n h a l t e t  desha lb  

d i e  Frage nach den Wandlungsprozessen und deren  Folgen. 

Be ide  F r a g e s t e l l u n g e n  i m p l i z i e r e n  den Versuch, v e r s c h i e d e n s t e  Aspekte e i n e r  

b e r g b ä u e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  i h r e r  W i r t s c h a f t  und P o l i t i k  m i t e i n a n d e r  zu ve r -  

knüpfen. D i e  Zusammenhänge s i n d  ä u s s e r s t  komplex; d e r  f o r m a l e  Aufbau d e r  Un- 

te rsuchung  v e r l a n g t  aber  ö f t e r s  d i e  Trennung d i r e k t e r  Bezüge - Wiederholungen 

werden d e s h a l b  n i c h t  z u  vermeiden se in .  

I m  e r s t e n ,  e i n l e i t e n d e n  K a p i t e l  s o l l e n  d i e  L i n i e n  p o l i t i s c h e r  und w i r t s c h a f t -  

l i c h e r  Veränderungen s e i t  dem M i t t e l a l t e r  d a r g e s t e l l t  werden. Es w i r d  nach 

den Zusammenhängen g e f r a g t ,  d i e  zwischen d e r  r e c h t l i c h e n  und s p ä t e r  auch w i r t -  

s c h a f t l i c h e n  Ablösung d e r  Tave tscher  Bauern vom Feuda lher ren ,  dem K l o s t e r  D i -  

s e n t i s ,  und den v e r ä n d e r t e n  B e s i t z -  und S ied lungsfor rnen bestanden. D i e  Sied- 

l u n g s k o n z e n t r a t i o n  s t e h t  dabe i  i m  Vordergrund d e r  Be t rach tung .  
I 

Geographische und k l i m a t i s c h e ~ V o r a u s s e t z u n g e n  d e r  A l p w i r t s c h a f t ,  das b ä u e r l i -  

che A r b e i t s j a h r  und d i e  s o z i a l e  O r g a n i s a t i o n  d e r  P r o d u k t i o n  werden i m  e r s t e n  

A b s c h n i t t  des W i r t s c h a f t s k a p i t e l s  z u r  Sprache kommen. 

D i e  Bodenbes i tzverhä l tn isse ,  auf d i e  i n  den f o l g e n d e n  K a p i t e l n  eingegangen 

werden s o l l ,  s t e l l t e n  d i e  grundlegenden s t r u k t u r e l l e n  Voraussetzungen berg- 

b ä u e r l i c h e n  W i r t s c b a f t e n s  dar .  D i e  Gemeindegüter - Alpen, Wälder und Allmen- 

den - wurden g e n o s s e n s c h a f t l i c h  genu tz t ,  wobei das Nu tzungsrech t  a u f  dem Be- 

s i t z  von P r i v a t l a n d  b a s i e r t e .  Zu den a n g e s t r e b t e n  Agrar re formen des 19. Jahr-  

hunder ts  i n  Graubünden g e h ö r t e  w i e  i m  M i t t e l l a n d  i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  P r i v a t i -  

s i e r u n g  des ausgedehnten Gemeindebesi tzes und d i e  Aufhebung des gemeinsamen 

Weidganges (Gemeinatzung). Es w i r d  zu un te rsuchen  s e i n ,  i n w i e w e i t  d i e s e  Ver- 

änderungen auch i m  Tavetsch einem B e d ü r f n i s  und d e r  R e a l i t ä t  entsprachen. 

Den Mechanismen, welche d i e  V e r t e i l u n g  des knapp bemessenen P r i v a t l a n d e s  be- 

st immten, kam i n  v e r s c h i e d e n e r  H i n s i c h t  g rosse  Bedeutung zu. Welchen E i n f l u s s  

ü b t e  d i e  E r b t e i l u n g  auf d i e  Bes i t z fo rmen aus? Wie r e a g i e r t e  d e r  Bodenmarkt 

a u f  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  Vorgänge? 



S c h l i e s s l i c h  f o l g t  d i e  q u a n t i t a t i v e  Beschreibung d e r  ag ra r i s chen  Produk t ion .  

Es w i r d  nach den Konsequenzen i m  Subs i s t enzcha rak te r  d e r  Tavetscher  W i r t -  

s c h a f t  g e f r a g t ,  d i e  aus e i n e r  zunehmenden S p e z i a l i s i e r u n g  a u f  V iehzucht  r e -  

s u l t i e r e n  mussten. I m  l e t z t e n  A b s c h n i t t  des zwe i ten  K a p i t e l s  werden d i e  über-  

r e g i o n a l e n  Verbesserungen de r  Verkehrs- und T r a n s p o r t v e r h ä l t n i s s e  erwähnt und 

d i e  Frage g e s t e l l t ,  ob s i c h  dadurch f ü r  d i e  E r w e r b s s i t u a t i o n  d e r  Tavetscher  

etwas geänder t  ha t .  

Irn d r i t t e n  K a p i t e l  s o l l e n  d i e  konkre ten  Ausformungen d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Ver- 

h ä l t n i s s e  i n  de r  d ö r f l i c h e n  Gese l l s cha f t ,  i n  den e i n z e l n e n  Soz ia lgruppen,  i n  

de r  F a m i l i e  d a r g e s t e l l t  werden. 
* D i e  ung le i che  V e r t e i l u n g  des B e s i t z e s  w i r d  besonders i n  d e r  Verschuldung 

d e u t l i c h .  Wie h ingen  Hypothekarverschuldung und k o n j u n k t u r e l l e  Veränderungen 

zusammen? Wer p r o f i t i e r t e  von den f i n a n z i e l l e n  Mög l i chke i t en ,  d i e  durch  d i e  

k a p i t a l i s t i s c h e  W i r t s c h a f t s w e i s e  gescha f fen  wurden? 

D ie  t r a d i t i o n e l l e n  Formen s o z i e t a l e r  Beziehungen wurden du rch  d i e  p o l i t i s c h e n  

Prozesse, welche d i e  Z e n t r a l i s a t i o n  de r  Regierungsgewal t  ans t reb ten ,  w i e  d i e  

w i r t s c h a f t l i c h e n  S t r u k t u r e n  um d i e  J a h r h u n d e r t m i t t e  e r s c h ü t t e r t .  I n  diesem Zu- 

sammenhang s t e l l  t s i c h  d i e  Frage nach den Grund1 agen de r  l o k a l e n  Mach tLe r t e i -  

l ung  und den - noch - gebräuch l i chen  Ins t rumenten  p o l i ' t i s c h e r  und j u r i d i  k a t i -  

v e r  Machtausübung. 

S c h l i e s s l i c h  s o l l  d i e  S i t u a t i o n  d e r  U n t e r p r i v i l e g i e r t e n ,  d e r  Armen und d e r  

N ich t -Bürger ,un te rsuch t  werden. Der w i r t s c h a f t l i c h e  Rückstand Graubündens ha t -  

te ,  w ie  i m  M i t t e l l a n d  d i e  I n d u s t r i a l i s i e r u n g ,  zu e i n e r  Zunahme d e r  B e t t l e r ,  

de r  Heimat losen und Vagabunden ge füh r t .  Welcher Zusammenhang'bestand zwischen 

der  Paupe r i s i e rung  und dem F e s t h a l t e n  an den t r a d i t i o n e l l e n  Rechten? Wie wur- 

den d i e  Armen u n t e r s t ü t z t ?  

Der d r i t t e  A b s c h n i t t  behande l t  d i e  demographischen Aspekte d e r  Tavetscher  Be- 

vö lkerung.  Zu- und Abnahme d e r  Bevölkerungszahlen standen i n  d i r e k t e m  Zusam- 

menhang m i t  den oben beschr iebenen Vorgängen. 

Geburt, Ehe und Tod waren Massstab k o n j u n k t u r e l l e r  Schwankungen. Wie eng war 

nun d i e  gegense i t i ge  Beein f lussung demographischer und sozioökonomischer Fak- 

t o r e n  des 19. Jahrhunder ts  gegenüber dem vorangegangenen Jahrhunder t?  Wie 

w i r k t e  s i c h  etwa d i e  S t a b i l i s i e r u n g  d e r  Versorgungs lage a u f  das demographi- 

sche Ve rha l t en  aus? 



Im letzten Kapitel wird schliesslich nach den Auswirkungen einer zunehmenden 

Belastung des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges gefragt. Die Suche nach 

den Gründen, die zur temporären und zur permanenten Auswanderung geführt ha- 

ben, beinhaltet aber auch Aspekte, welche über die Verhältnisse des Bergtales 

hinausweisen. 

1.2 METHODE, QUELLENLAGE UND LITERATUR 

Der Versuch, die soziale, ökonomische und politische Geschichte einer Gemein- 

de im 19. Jahrhundert darzustellen, beinhaltet heute auch das Bestreben, 

möglichst umfangreiche und mathematisierbare Daten einer Interpretation zu 

Grunde zu legen. Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse erst ermöglicht den 

Vergleich mit andern (Berg)-Regionen, und aus der lokalen Geschichte wird ein 

Bestandteil überregionaler Vorgänge und Zusammenhänge. 

Tavetsch ist durch seine isolierte Lage, seine ausschliesslich auf Landwirt- 

schaft ausgerichtete Erwerbsstruktur und seine geschlossene Gesellschaftsform 

ein Einzelfall - vielleicht,im 19. Jahrhundert, auch ein Sonderfall. Die Er- 

haltung traditioneller Strukturen über die Jahrhundertmitte hinaus ermöglicht 

aber durch die Zunahme statistisch auswertbarer Quellen eine quantitative Er- 

fassung der "alten" Bauerngesel lschaft. Die Koinzidenz ist augenfäll ig: Ver- 

schiedene statistische Quellen setzten erst zu einem Zeitpunkt ein, da die 

Anzeichen des oben skizzierten Wandlungsprozesses sich häuften. So weit mög- 

lich soll deshalb in der vorliegenden Arbeit die deskriptive Darstellung mit 

quantitativen Analysen ergänzt werden. 

Die Quellen wurden in der Regel in romanischer Sprache verfasst. Um das Lesen 

der Arbeit nicht zu erschweren, habe ich die meisten Quellen ins Deutsche 

übersetzt, wobei der sprachliche Ausdruck hinter dem romanischen Original na- 

türl ich zurücksteht. 



Die wichtigsten benützten Quellen aus dem Gemeindearchiv Sedrun waren: 

- die Gemeinde- und Alpordnungen. Sie enthalten sämtliche Vorschriften zur 

Organisation der 1 andkirtschaftl ichen Arbeit und zur Verwaltung der Gemein- 

degüter, und sie geben Hinweise auf die öffentliche und private Ordnung des 

Zusammenlebens. 

- die Gemeindeprotokolle. Die Verhandlungen der Bürger auf dem Platz neben 

der Kirche wurden 1838 erstmals aufgezeichnet. Die stichwortartige Wiederga- 

.be der Verhandlungen verbir.gt oft vorhandene Konflikte. die Interpretation 

verlangt deshalb "intuitives" Vorgehen. 

- Grundpfandverzeichnisse und V e r k a u f s p r o t o k o l l b ü c h e r .  1839 wurden alle an 

verschiedenen Orten notierten Grundpfandangaben revidiert und in einem Buch 

festgehalten. Die Auswertung dieser Quelle wurde nur bis 1860 vorgenommen, 

da danach durch eine erneute Revision die Verhältnisse undurchschaubar wur- 

den. 

Bodentransaktionenm mussten ebenfalls seit 1840 in einem vom Dorfschreiber 

geführten Buch protokolliert werden. Ihre Bearbeitung ist äusserst mühsam, 

da der Aussagewert der seitenlangen Ausführungen oft gering ist. 

- die Kirchenbücher und die Seelenbeschreibungen (status animarum). Die lei- 

der allzuoft Lücken aufweisende Registrierung der Taufen, Eheschliessungen 

und Begräbnisse wurde von 1770 an systematisch ausgewertet. Die wertvollen 

"status animarum" ermöglichten den Vergleich der Bevölkerungszahlen und 

Familienstrukturen mit den überregionalen Volkszählungen von 1835, 1850 

und den eidgenössischen ab 1860. 

Die Gesetze der Gerichtsgemeinde und des Grauen Bundes und die Aufzeichnungen 

der Gerichtsverhandlungen finden sich im Kreisarchiv Disentis. Die zuweilen 

ausführlich protokollierten Aussagen der Angeklagten besitzen für das Ver- 

ständnis der damaligen Zeit überaus grossen Wert. 



Gesetze und Verordnungen können das B i l d  d e r  w i r k l i c h e n  Zustände auch v e r -  

f ä l s c h e n ,  indem i n  i h n e n  d i e  a l  1  t ä g l - i c h e n ,  d i e  "normalen" Geschehnisse des 

,Bergbauern lebens n i c h t  e n t h a l t e n  s i n d .  D i e  romanischen Ze i tungen ,  d i e  1836 

e r s t m a l s  e r s c h i e n e n ,  b r i n g e n  zwar u m f a n g r e i c h e  Kommentare zum p o l i t i s c h e n  

und w i r t s c h a f t l i c h e n  Geschehen, d e r  I n f o r m a t i o n s g e h a l t  i s t  a b e r  o f t  g e r i n g .  

D i e s e r  Mangel w i r d  d u r c h  v e r s c h i e d e n e  l i t e r a r i s c h e  A r b e i t e n  behoben. A l l e n  

vo ran  s t e h t  d i e  a u s f ü h r l i c h e  Beschre ibung  des T a l e s  und s e i n e r  Bewohner 

d u r c h  den v i e l s e i t i g e n  P a t e r  P l a c i  a  Spescha aus dem J a h r e  1805. A l s  Anhän- 

g e r  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  A u f k l ä r u n g  und d e r  p h y s i o k r a t i s c h e n  Bewegung g i n g  es 

a  Spescha n i c h t  z u l e t z t  um d i e  s y s t e m a t i s c h e  A n a l y s e  v e r a l t e t e r  S t r u k t u r e n  

und d i e  F o r m u l i e r u n g  von Reformvorsch lägen.  

E i n e  mehr r o m a n t i s i e r e n d e  S i c h t  d e r  b ä u e r l i c h e n  Lebensweise v e r t r a t  e twa 

100 J a h r e  s p ä t e r  P a t e r  B a s e l i  B e r t h e r  i n  s e i n e n  S c h r i f t e n .  Der g e b ü r t i g e  

T a v e t s c h e r  sammelte daneben u n e r m ü d l i c h  M a t e r i a l  ü b e r  d i e  g rossen  und k l e i -  

nen V o r f ä l l e  i n  seinem H e i m a t t a l .  

Davon p r o f i t i e r t e n  i n  den 3 0 e r  und 4 0 e r  Jah ren  W. Leemann i n  s e i n e r  D i s s e r -  

t a t i o n  z u r  Geograph ie  und W i r t s c h a f t  i m  20. J a h r h u n d e r t  und dann besonders  

G. Gadola. Der r ü h r i g e  P r o f e s s o r  an d e r  K a n t o n s s c h u l e  Chur s c h r i e b  e i n e  

kaum ü b e r b l i c k b a r e  Anzah l  von Aufsätzen,  Essays und Romane zum Bauern leben 

i m  Bündner V o r d e r r h e i n t a l .  Um A k t u a l i t ä t  s e i n e s  Werkes bemüht - das m e i s t e  

e r s c h i e n  i n  dem von ihm gegründe ten  Bauernka lender  -, s c h u f  Gadola immer 

w i e d e r  P a r a l l e l e n  zw ischen  den schweren K r i e g s j a h r e n  des 20. Jh.  und den 

K r i s e n  des 19. Jh. - P a r a l l e l e n ,  d i e  o f t  e i n e  k l a r e  Trennung von D i c h t u n g  

und . W a h r h e i t  ve rm issen  l a s s e n .  

Von den neueren Untersuchungen, d i e  nach J ü r g  B ie lmann " u n t e r  B e r ü c k s i c h t i -  

gung a l l e r  e i n w i r k e n d e n  F a k t o r e n  e i n e  g e t r e u e  S c h i l d e r u n g  d e r  dama l igen  Zu- 

s tände"  b e a b s i c h t i g e n ,  wurden d i e j e n i g e n  zu  Verg le i chszwecken  b e n ü t z t ,  we l -  

che d i e  nähere  A l p e n r e g i o n  besch re iben :  J. B ie lmann zum Kanton U r i ,  P o n c i o n i  

und Peyer  z u r  O r t s c h a f t  A q u i l a  i m  ~ l e n i o t a l  und v.a. J. M a t h i e u  zum U n t e r -  

engadin.  E inen  a l l g e m e i n e n  E i n s t i e g  i n  das Thema b i e t e t  J.A. von Sprechers  

" K u l t u r g e s c h i c h t e  d e r  D r e i  Bünde i m  18. Jah rhunder t ' '  und d i e  Bündner Ge- 

s c h i c h t e  von F. P i e t h .  



Mit der Begrenzung des Untersuchungsgebiets auf eine Gemeinde ist der Versuch 

verbunden, sich einer "geschlossenen" bäuerlichen Gesellschaft von verschiede- 

nen Seiten zu nähern. Durch die Verknüpfung einzelner Untersuchungsbereiche, 

wie landwirtschaftlicher Produktion, Besitzstruktur oder Bevölkerungsentwick- 

lung,soll eine Annäherung an das bergbäuerliche Leben von "unten" erreicht 

werden. 

Der Nachteil dieser thematischen Erweiterung liegt in der nicht ausreichenden 

Quellenlage. Viele Fragen können deshalb nur aufgeworfen, nicht aber beantwor- 

tet werden. 

1.3 Untersuchungsgebiet und Bevölkerungsentwicklung 

Abb.1: Die geographische Lage des Tavetschs 



Das Tave tsch  b i l d e t  d i e  w e s t l i c h e  Ecke des Kantons Graubünden. "Das Tha l  ( . . )  

i s t  a l s  e i n e  F o r t s e t z u n g  des V o r d e r r h e i n -  ode r  e i g e n t l i c h  des Sursä lva -Tha ls ,  

das b e i  Reichenau a n f ä n g t ,  zu  b e t r a c h t e n " ,  s c h r i e b  P a t e r  a  Spescha i n  s e i n e r  

E i n l e i t u n g  z u r  Besch re ibung  des ~ a v e t s c h e r t a l s . '  D i e  Lage an d e r  Ost-West- 

T r a n s v e r s a l e n  Rhein-Rhone h a t t e  j e d o c h  s e i t  dem M i t t e l a l t e r  wen ig  Bedeutung 

f ü r  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  E n t w i c k l u n g .  Der T r a n s i t v e r k e h r  e r f o l g t e  a u s s c h l i e s s -  

l i c h  ü b e r  d i e  b e i  D i s e n t i s  nach Süden abzweigende Lukman ie r rou te .  D i e s e r  Um- 

s t a n d  machte aus d e r  " F o r t s e t z u n g  des V o r d e r r h e i n t a l s "  e i n  e i g e n t l i c h e s  Neben- 

t a l ,  dessen A b g e s c h i e d e n h e i t  d u r c h  den e r s c h w e r t e n  Zugang noch b e t o n t  wurde. 

Um von Chur  aus i n  das T a l  zu  gelangen,  wo d e r  C h r o n i s t  S e r e r h a r d  i m  18. Jah r -  

h u n d e r t  "den a l l e r h ö c h s t e n  Berg, d e r  so z u  sagen i n  d e r  W e l t  zu f i n d e n "  v e r -  

m u t e t  h a t t e , '  mussten mehrere  Höhens tu fen  überwunden werden. D i e  l e t z t e ,  zw i -  

schen D i s e n t i s  und Tavetsch,  v e r s p e r r t e  d u r c h  e i n e  S c h l u c h t  den d i r e k t e n  Weg 

i n s  hochge legene B e r g t a l .  Von Westen (Andermat t )  herkommend g e l a n g t e  man ü b e r  

den Obera lppass  i n s  Tavetsch,  während i m  Norden ü b e r  den K r ü z l i p a s s  e i n e  a l -  

l e r d i n g s  wen ig  b e n u t z t e  Verb indung  m i t  dem U r n e r t a l  bes tand.  

D i e  geograph ischen  Gegenhe i ten  haben den Grenzen des Tave tschs  i h r e  b i s  h e u t e  

g e l t e n d e  Form gegeben: I m  Süden, Westen und Norden f a l l e n  s i e  m i t  d e r  Kantons- 

g renze  und d e r  Wassersche ide zusammen, i m  Osten werden s i e  d u r c h  d i e  e rwähn te  

S c h l u c h t  bes t immt .  

Das gesamte Gemeindegeb ie t  u m f a s s t  e i n e  F l ä c h e  von 133.9 km2; r u n d  40% des 

Bodens s i n d  u n p r o d u k t i v ,  w e i t e r e  40% s i n d  ~ l p w e i d e n . '  A u f  d e r  1 i nken ,  sonnen- 

b e s t r a h l t e n  T a l  s e i  t e  1  i e g e n  d i e  meis ten.  O r t s c h a f t e n :  Bugnei ,  Sedrun/Gonda, 

Camischo l l as ,  Zarcuns,  Rueras. I m  h i n t e r s t e n  T e i l  des T a l e s  f o l g e n  d i e  b e i d e n  

D ö r f e r  S e l v a  und Tschamutt ,  auf d e r  r e c h t e n  T a l s e i t e  s c h l i e s s l i c h  S u r r e i n  und 

Cavorg ia .  

D i e  V o l k s d i c h t e  b e t r u g  b e i  e i n e r  m i t t l e r e n  B e v ö l k e r u n g s z a h l  von 900 i n  d e r  

e r s t e n  H ä l f t e  des 19. Jh. r u n d  8 Personen p r o  Q u a d r a t k i l o m e t e r ;  a u f  das k u l -  

t i v i e r t e  Land bezogen s t i e g  d i e  D i c h t e  a l l e r d i n g s  auf 35. 

Der Bevö lke rungsdruck .  war während des 18. und 19. Jh. j e d o c h  u n t e r s c h i e d l i c h  

s t a r k  ausgepräg t :  

1) a Spescha, S. 199 
2) Sererhard, S. 3 
3) @eile: S c k i z .  Alpkataster 1914, in: L m n n ,  S. 14 



Abb.2: Bevö lke rungsen tw ick lung  i m  Tavetsch 1730 - 1900 
1 

S e i t  d e r  M i t t e  des 18. Jh. war d i e  Bevölkerung des Tavetschs k o n t i n u i e r l i c h  

angewachsen. K u r z f r i s t i g e  E inbrüche  e r l i t t  d i e  Zunahme l e d i g l i c h  i n  den 70er  

Jahren des 18. Jh. und i m  e r s t e n  Jahrzehn t  des 19. Jh.. Auf den i n  den 30er  

Jahren e r r e i c h t e n  Höhepunkt f o l g t e  i n n e r h a l b  von rund  50 Jahren e i n  d r a s t i -  

scher  Rückgang. D ie  Bevölkerungszahl  f i e l  s c h l i e s s l i c h  u n t e r  den zu Beginn 

des 18. Jh. e r r e i c h t e n  Stand. S e i t  de r  Jahrhundertwende i s t  d i e  Bevölkerung 

wieder  angewachsen. 1980 z ä h l t e  man rund  1 '500  Personen. 

D ie  Bevö lke rungsen tw ick lung  z e i g t  gesamtha f t  gesehen e inen  dem ü b r i g e n  Alpen- 

raum n i c h t  immer entsprechenden Ve r l au f .  Besonders das d e u t l i c h e  Wachstum i n  

18. Jh. und de r  ausgeprägte B e v ö l k e r u n g s v e r l u s t  während des 19. Jh. weisen 

au f  e i n e  e i gens tänd ige  En tw ick lung  h i n .  

Das z e i t l i c h e  Zusammenfallen d e r  i n  d e r  P rob lems te l l ung  s k i z z i e r t e n  Wandlungs- 

Prozesse m i t  dem Rückgang d e r  Bevölkerungszahlen i s t  f r appan t .  Es kann a l s  das 

e i g e n t l i c h e  Merkmal des 19. Jh. beze i chne t  werden. 

1) Zu den @el len vgl. S. 114 



1.4 MERKMALE DER POLITISCHEN ENTWICKLUNG 

D i e  neun D ö r f e r  d e r  T a l s c h a f t  b i l d e t e n  i m  19. Jh. d i e  N a c h b a r s c h a f t  (Gemeinde) 

Tavetsch.  A l s  T e i l  d e r  Ger i ch tsgeme inde  ( K r e i s )  Cad i  war d i e  En ts tehung .und  

A u s b i l d u n g  i h r e r  p o l i t i s c h e n  S t r u k t u r e n  eng m i t  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  Reg ion  ve r -  

k n ü p f t  gewesen. Zwei C h a r a k t e r i s t i k e n  h a t t e n  d i e s e  g e p r ä g t :  D i e  g e o p o l i t i s c h e  

Lage a l s  w e s t l i c h s t e r  Z i p f e l  Graubündens und d e r  E i n f l u s s  des b e n e d i k t i n i s c h e n  

K l o s t e r s  i n  D i s e n t i s .  

1803 war Graubünden a l s  s c h w e i z e r i s c h e r  Kanton " a u f e r s t a n d e n " .  ' Doch d i e  w ich-  

t i g s t e n  E i n r i c h t u n g e n  des untergegangenen F r e i s t a a t s  d e r  D r e i  Bünde b l i e b e n  e i n  

w e i t e r e s  h a l b e s  J a h r h u n d e r t  bestehen.  D i e  Cad i  h a t t e  m i t  i h r e r  k o n s e r v a t i v e n  

P o l i t i k  w e s e n t l i c h e n  A n t e i l  daran.  D i e  F rage  nach den Ursachen und F o l g e n  d i e -  

s e r  E n t w i c k l u n g  g i b t  auch e i n e n  E i n b l i c k  i n  d i e  p o l i t i s c h e  K u l t u r  des Tavetschs.  

I m  Sommer des J a h r e s  1814 gedach te  man i n  D i s e n t i s  dem 1 ' 2 0 0 - j ä h r i g e n  Bestehen 

des K l o s t e r s .  Dem Z e i t p u n k t  d e r  F e i e r  kam e i n e  besondere  Bedeutung zu: M i t  dem 

Ende e i n e r  ä u s s e r s t  bewegten Z e i t  u n t e r  napo leon ischem D i k t a t  verband s i c h  d e r  

Wunsch nach e i n e r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  v o r r e v o l u t i o n ä r e r  Zustände.  G l e i c h z e i t i g  

s t a n d  e i n e  neue Kantonsver fassung v o r  d e r  A u s a r b e i t u n g ,  we lche  d i e  k o n f e s s i o -  

n e l l e n  Rechte d e r  k a t h o l i s c h e n  M i n d e r h e i t  n u r  ungenügend zu  g a r a n t i e r e n  vermach- 

t e  und zudem d i e  p o l i t i s c h e  Autonomie d e r  Reg ion b e d r o h t e .  F u r  A b t  und P o l i t i -  

k e r  a l s o  Grund genug, s i c h  d e r  engen Bez iehungen zw ischen  Mönchen und Bauern zu 

e r i n n e r n .  

Das V e r h ä l t n i s  war i n  d e r  Ve rgangenhe i t  a l l e r d i n g s  mehr d u r c h  K o n f l i k t e  a l s  

d u r c h  Gemeinsamkeiten g e p r ä g t  worden. D i e  p o l i t i s c h - r e c h t l i c h e  Los lösung  vom 

K l o s t e r  h a t t e  b e r e i t s  i m  14. und 15. Jh. m i t  d e r  Gründung b ä u e r l i c h e n  Genossen- 

s c h a f t e n  e i n g e s e t z t .  H a u p t z i e l  d i e s e r  V e r e i n i g u n g e n  war d i e  K o o r d i n a t i o n  d e r  

s o z i a l e n  und ökonomischen B e d ü r f n i s s e  gewesen - Abwehr von N e u s i e d l e r n  etwa, 

o d e r  E r langung  d e r  f r e i e n  E r b l e i h e ,  o d e r  auch Kampf gegen e i n e  "übermäch t ige  

Na tu r " .  Der  a l l m ä h l i c h e n  E r s t a r k u n g  d i e s e r  O r g a n i s a t i o n s f o r m e n  s t a n d  i m  15. und 

16. Jh. d i e  abnehmende p o l i t i s c h e  Bedeutung des K l o s t e r s  gegenüber.  Es d a u e r t e  

a l l e r d i n g s  noch zwei  Jah rhunder te ,  ehe m i t  d e r  Verweigerung d e r  G e t r e i d e z e h n t e n  

auch d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  Dominanz d e r  k l ö s t e r l i c h e n  H e r r s c h a f t  - e i n e  besonders  

f ü r  den k l e i n e n  Bauern e n t s c h e i d e n d e  Dominanz - gebrochen wurde. 2  

1) Vgl. Pieth, S. 330 
2) Vgl. dazu Tunascktt 1954 



D i e  w i r t s c h a f t l i c h e  und r e c h t l i c h e  I n t e g r a t i o n  a l l e r  Bauern i n  d i e  genossen- 

s c h a f t l  i c h e n  V e r e i n i g u n g e n  war  Grund lage  f ü r  den i m  16. Jh. e i n s e t z e n d e n  po- 

l i t i s c h e n  Emanz ipa t i onsp rozess .  D i e  Nachbarscha f ten  und d i e  i h n e n  ü b e r g e o r d n e t e n  

Ger i ch tsgeme inden  e r l a n g t e n  i n  d iesem Prozess e i n e n  ä u s s e r s t  we i tgehenden e i -  

g e n s t a a t l i c h e n  C h a r a k t e r .  

I m  Gegensatz zum Got teshaus-  und Zehnger i ch tebund  u n t e r l a g e n  d i e  i m  Grauen 

Bund zusammengefassten N a c h b a r s c h a f t e n  a l l e r d i n g s  gewissen E inschränkungen.  

S i e  b e t r a f e n  i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  G e s t a l t u n g  e i n e r  gemeinsamen Gese tzesg rund la -  

ge und d i e  B i l d u n g  e i n e s  B u n d e s g e r i c h t s .  ' ~ i e s e  f ü r  d i e  b e i n a h e  a n a r c h i s c h e n  

Zustände i m  F r e i s t a a t  geradezu z e n t r a l i s t i s c h  anmutende Tendenz ä u s s e r t e  s i c h  

auch i n  d e r  p o l i t i s c h e n  S t r u k t u r  d e r  Cadi ,  indem T e i l e  d e r  kommunalen Verwal -  

t ungen  d u r c h  d i e  Kompetenzen d e r  Ger i ch tsgeme inde  d i r e k t  t a n g i e r t  wurden. 
2  

Das z w e i t e  C h a r a k t e r i s t i k u m  des F r e i s t a a t e s ,  neben d i e s e r  mehr o d e r  w e n i g e r  aus- 

g e p r ä g t e n  S o u v e r ä n i t ä t  d e r  Nachbarscha f ten ,  kam i n  dem b e r e i t s  erwähnten "Zehn- 

t e n s t r e i t "  zum Ausdruck:  Wenngle ich  d e r  K o n f l i k t  zw ischen  Bauern und K l o s t e r  

vom Unmut d e r  Bauern ü b e r  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e l a s t u n g  g e t r a g e n  wurde, b r a c h  

e r  e r s t  nach dem p o l i t i s c h  m o t i v i e r t e n  E i n g r e i f e n  z w e i e r  r i v a l i s i e r e n d e r  Fami- 

l i e n  aus. D i e  b e i d e n  F a m i l i e n  - von C a s t e l b e r g  aus D i s e n t i s  und de L a t o u r  aus 

' B r i g e l s  - g e h ö r t e n  zum K r e i s  j e n e r  Bündner G e s c h l e c h t e r ,  we lche  s e i t  dem 16.Jh. 

e i n e n  bedeutenden Machtzuwachs e r l e b t  h a t t e n .  E r  b a s i e r t e  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  

d e r  e r f o l g r e i c h e n  P a r t i z i p a t i o n  am w i r t s c h a f t l i c h e n  Aufschwung und f e s t i g t e  

s i c h  u n t e r  anderem auch m i t t e l s  Aemterkauf .  Den s t e i g e n d e n  Kosten,  d i e  m i t  dem 

Zugang zu den h ö c h s t e n  p o l i t i s c h e n  Aemtern verbunden waren, e n t s p r a c h  d i e  Be- 

schränkung d e r  A n w ä r t e r  a u f  wen ige F a m i l i e n  - i n  d e r  Cad i  g e h ö r t e n  neben den 

genannten n u r  noch v i e r  o d e r  f ü n f  zu  d i e s e r  p r i v i l e g i e r t e n  Gruppe. 3 

D i e  h e f t i g e n  F a m i l i e n -  und Par te ienkämpfe ,  we lche d e r  I n n e n p o l i t i k  des F r e i -  

s t a a t e s  i h r  Gepräge gaben, l a s s e n  s i c h  zum T e i l  m i t  d e r  A t t r a k t i v i t ä t  g e w i s s e r  

Aemter e r k l ä r e n :  K l a r e  T r e n n l i n i e n  zwischen E x e k u t i v e ,  L e g i s l a t i v e .  J u r i s d i k -  

t i o n  und Verwa l tung  - das Merkmal des modernen S t a a t e s  - bes tanden  n i c h t .  "Da 

d i e  Gemeinden we i tgehend  e i n  s t a a t l i c h e s  E i g e n l e b e n  f ü h r t e n ,  kam dem Landamann 

( m i s t r a l )  g l e i c h s a m  d i e  F u n k t i o n  e i n e s  Reg ie rungsoberhaup tes  zu. 114 

1) Vgl. Färber, S. 17 ff. 
2) Sie äusserten sich i n  den "Kreisdekreten", von denen unter noch d ie  Rede sein wird. Die G e  

r i ch tsgminde  Cadi, dessen Gebiet den ehemaligen Klosterbesitz d a s s t e ,  setzte s ich aus den 
folgenden Nachbarschaften zusamn: Disenti s, Tavetsch, Smrvix, Trun und M e l / B r i g e l  s. Als 
d a n g -  und zahlerniässig grösste Gemeinde hatte s ie  Anrecht auf v ie r  Gerichtsvertreter i m  
Grauen Bund, gegenüber zwei, resp. einen der übrigen Gewinden. 

3) Vgl. Färber, S. 84; S. 102 ff. 
4) Ders., S. 28 



Das Ende des Freistaates der Drei Bünde hing nicht zuletzt mit der familien- 

und parteipolitischen Konstellation im Innern zusammen. Angesichts des drohen- 

den Einmarsches der französischen Revolutionstruppen wandte man sich an das 

Kaiserreich als den Garanten für die Erhaltung der traditionellen politischen 

Ordnung. 

Hinter der entschlossenen Parteinahme der politischen Führung der Cadi zugun- 

sten Oesterreichs stand auch die Enttäuschung der Familie de Latour, welche 

die frankophilen Neigungen durch die Auflösung ihrer französischen Halbkompa- 

nie verraten sah. 1 

Die Bevölkerung der Cadi, welcher Pater a Spescha eine "allgemeine Stimmung, 

keinem der Thei le anzuhangen" zugebi 1 1  igt hatte, er1 i tt die ersten Entbehrun- 

gen der Kriegszeit unter französischer Besatzung. Wenngleich später die öster- 

reichischen Soldaten keineswegs rücksichtsvoller waren, so prägten doch diese 
11 ersten Erfahrungen die Sympathien: Die Franzosen waren dem Volk als Ungeheüer 

geschildert, als Menschen, die ohne Gewissen und ohne Glauben wären, folglich 

behandelt man sie wie Raubthiere. 112 

Die Folgen waren verheerend. Die Kämpfe, an denen sich die Tavetscher mit gros- 

sem Eifer beteiligten, forderten viele Verluste, die Bevölkerung wurde mehrmals 

ausgeplündert und zu Saumdiensten gezwungen, das Kloster wurde schliesslich 

von den Franzosen bis auf die Grundmauern niedergebrannt. 

Mit der Wiederherstellung des Friedens begann der politische Kampf der Cadi um 

den Erhalt ihrer Privilegien und ihres Einflusses. Zur staatspolitischen Be- 

schneidung durch die Zentralisation politischer und rechtlicher Kompetenzen, an 

der sich sämtliche Gerichtsgemeinden des alten Freistaates schwertaten, kam im 

katholischen Oberland die permanente Angst vor einer Beherrschung durch die re- 

formierte Mehrheit. 

Es war bezeichnend, dass die Verfassung von 1814 erst nach Erhalt einer Garan- 

tie der freien Religionsausübung angenommen wurde - und dies, obschon in der 
für die kommenden 40 Jahre gültigen Staatsordnung die beiden wichtigsten tradi- 

tionel len Rechte erhalten blieben: Die weitgehende Se1 bstverwal tung der Ge- 

richtsgemeinden und Nachbarschaften und das Referendum, welches sämtliche Be- 

schlüsse der Kantonsregierung von der Annahme durch die Nachbarschaften abhän- 

gig machte. 4:. 

1) Vgl. Collenberg, S. 19 
2) a Spescha, S. 79 und 86 
3) Collenberg, S. 48; Liver, S. 10 
4) Vgl. Pieth, S. 370 ff. 



Das Kloster hatte i m  Verlaufe d e r  M e d i a t i o n s z e i  t s e i n e  l e t z t e n  p o l  i t i s c h e n  Rechte 

abgeben müssen.' Durch d i e  K o n f i s z i e r u n g  d e r  V e l t l i n e r  G ü t e r  i m  J a h r e  1797 und 

dem K l o s t e r b r a n d  zwei  J a h r e  d a r a u f  s t a n d  es auch i n  w i r t s c h a f t l i c h e r  H i n s i c h t  

v o r  dem Ruin.  Doch a n i m i e r t  von d e r  e u r o p ä i s c h e n  Restaura t ionsbewegung s t a n d  

d i e  P o l i t i k  d e r  Aebte  w e i t e r h i n  i m  Ze ichen  a n a c h r o n i s t i c h e r  Ambi t ionen:  Noch 

1825 b a t  Ab t  Huonder Ka'iser Franz I. um d i e  Erneuerung a l t e r  H e r r s c h a f t s r e c h t e ,  

w i e  R e i c h s f ü r s t e n s t a n d ,  Münzrecht  und G e r i c h t s b a r k e i t .  2  

Nur zehn Jahre  s p ä t e r  d r o h t e  d i e  Aufhebung des hoch v e r s c h u l d e t e n  K l o s t e r s .  

L i b e r a l e  k a t h o l i s c h e  P o l i t i k e r  ( w i e  A l o i s  de  L a t o u r )  w o l l t e n  und konn ten  d i e  

Gefahr abwenden3 - zu diesem Z e i t p u n k t  e i n  Paradox und g l e i c h z e i t i g  e i n  Merk- 

mal  d e r  p o l i t i s c h e n  K u l t u r  des Ober landes.  

A l s  T r ä g e r  d e r  k a t h o l i s c h e n  I d e n t i t ä t  best immte d e r  E i n f l u s s  des K l o s t e r s  d i e  

r e a k t i o n ä r e n  Strömungen d e r  3 0 e r  und 40er  Jahre;  sogar  l a t e n t  vorhandene Sezes- 

s ionsgedanken d e r  P a r t  Sura fanden nun neue ~ a h r u n ~ . ~  E i n z i g  d i e  s c h n e l l e  Be- 

end igung des Sonderbundskr ieges vermochte  - so d e r  H i s t o r i k e r  F r i e d r i c h  P i e t h  - 

e i n e  E s k a l a t i o n  de,r i n n e r h a l b  d e r  bündner i schen  P a r t e i e n  b i s  zum ä u s s e r s t e n  ge- 

spannten Lage zu v e r h i n d e r n .  
5  

Vor d iesem H i n t e r g r u n d  war d i e  be inahe  e i n h e l l i g e  Annahme d e r  Bundesver fassung 

1848 doch e i n e  Ueberraschung. Von den Nachbarschaf ten d e r  Cadi  s t immten e i n z i g  

B r i g e l s ,  das noch immer u n t e r  dem E i n f l u s s  des M i t b ü r g e r s  P.A. de L a t o u r  s tand ,  

und das Tave tsch  dagegen.6 H i e r  begründe te  man d i e  Ablehnung m i t  den ungenügen- 
7  

den G a r a n t i e n  d e r  R e l i g i o n s f r e i h e i t ,  - e i n e  E r k l ä r u n g ,  d i e  i n  i h r e r  k o n s e r v a t i -  

ven H a l t u n g  d i e  l i b e r a l e  Tendenz d e r  s u r s e l v i s c h e n  P o l i t i k  s e i t  den 4 0 e r  Jahren 

Lügen s t r a f t e  und den u n v e r m i n d e r t e n  E i n f l u s s  des K l o s t e r s  b e s t ä t i g t e .  

1  ) Bis dahin hatte der Abt das Recht, akhs lungnye ise  m i t  den beiden Hauptherren des Grauen Buw 
des, dem H e m  von Rhäzuns und dem Haupt von Sax,drei Kandidaten f ü r  das Landrichteramt vorzu- 
schlagen; ausserdem konnte er  an der Landsgemrinde (cunin) unabhängig von der tatsächlichen 
Anzahl der i m  Kloster anwesenden Monche dreissig S t i r n  stellen. (Vgl. K l l e r  1971, S. 184 
und Färber, S. 98). 

2) ffi1 l e r  1971, S. 185. Für Iso K l l e r ,  der. d i e  Klostergeschichte geschrieben hat, g i b t  es keine 
unfähigen Aebte. Gebärdete sich einer a l s  Po l i t i ker  und First, "stärkt er  d ie  unabhängige Stel- 
lwig gegen aussen", versagte einer a l s  Pol i t iker ,  so kam ihn der Verdienst eines " f m n  a s k e  
tischen Lebensstils" m i t  Vorbilchirkung zu. (Vgl. a l l e r  1971, S. 183, resp. S. 173). 

3) Ders., S. 194 ff.: ebenso Collenberg, S. 119 ff. 
4) Vgl. Collenberg, S. 59; Pieth, S. 432. Ueber d ie  Oberalp wurden enge Kontakte zu den Sonder- 

bundischen gepflegt; man versuchte, e in  bewaffnetes Einischen des Kantons auf Seiten der Tag- 
satzungstnippen zu verhindern und widersetzte sich erfolgreich den m i l  i tarischen Anordnungen 
des Kleinen Rates. 

5) Vgl. Pieth, S. 433 ff. 
6) Vgl. Collenberg, S. 190 ff. 
7) I 1  Rmntsch 1.9.1898 



Das M iss t r auen  gegen das neu gescha f fene  Staatswesen b l i e b  i m  Tavetsch auch 

nach I n k r a f t s e t z u n g  de r  Kantonsver fassung 1854 bestehen. 

Es g ründe te  zum e inen  i n  d e r  g e n e r e l l e n  Abneigung gegen j e g l i c h e  Fremdbestim- 

mung, zum andern i n  den konkre ten  Auf lagen,  m i t  denen d e r  Kanton d i e  kommunale 

Verwal tung nun b e l a s t e t e .  

Vor o b r i g k e i t l i c h e n  E i n g r i f f e n  i n  d i e  Oekonomie de r  Gemeinde und d e r  Bauernbe- 

t r i e b e  war man s e i t  langem verschon t  geb l ieben ;  l e t z t e n  Endes mag d i e s  auch 

d i e  E i n s t e l l u n g  d e r  Bevölkerung f ü r  oder  w i d e r  e i n e  s t a a t s p o l i t i s c h e  Ordnung 

mi tbes t immt  haben. 



Abb.3: Das Gerneindegebiet  T a v e t s c h  

D u f o u r k a r t e  1853 



1.5 SIEDLUNGSVERAENDERUNGEN: VOM ElNHOF ZUM DORF 

M i t  d e r  A u s b i l d u n g  und F e s t i g u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  S t r u k t u r e n  f a n d  auch e i n e  

Veränderung d e r  S ied lungs fo rmen  s t a t t .  U n z ä h l i g e  E i n z e l h ö f e ,  v e r t e i l t  ü b e r  

das gesamte K u l t u r l a n d ,  und e i n i g e  k l e i n e ,  v i e r  o d e r  f ü n f  B a u e r n b e t r i e b e  um- 

fassende W e i l e r  h a t t e n  s e i t  dem M i t t e l a l t e r  das S i e d l u n g s b i l d  des Tave tschs  

gepräg t .  I m  16.117. Jh. s e t z t e  e i n  auch i n  andern  T ä l e r n  des Alpenraumes 

f e s t s t e l l b a r e r  K o n z e n t r a t i o n s p r o z e s s  e i n ,  i n  dessen V e r l a u f  d i e  E i n z e l s i e d -  

l ungen  nach und nach aufgegeben und s t a t t  dessen i n  e inem eng umgrenzten 

D o r f b e r e i c h  neu a n g e s i e d e l t  wurde. ' Wenn d i e s e r  Umsied l  ungsvorgang t e i  l w e i  se 

auch i m  20. Jh. noch andauer te ,  so  f a n d  e r  doch i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  des 

19. Jahrhunderts e i n e n  gewissen Absch luss :  I n n e r h a l b  von 200 - 300 Jah ren  h a t t e  

s i c h  d i e  Zah l  d e r  S i e d l u n g s o r t e  von 66 i m  15. Jh. n a m e n t l i c h  erwähnten H o f s t ä t -  

t e n  a u f  neun g r ö s s e r e  O r t s c h a f t e n  r e d u z i e r t .  
2  

D ~ e : c h r o n o l o g i s c h e  Uebere ins t immung d i e s e s  Prozesses m i t  den p o l i t i s c h e n  Ver- 

änderungen d ü r f t e  kaum z u f ä l l i g  s e i n :  D i e  s o z i o p o l i t i s c h e  I n t e g r a t i o n  i n  d i e  

kommunale Geme inscha f t  besass auch e i n e  w i r t s c h a f t l i c h - g e o g r a p h i s c h e  Dimension.  

Durch s i e  wurde d i e  E n t s t e h u n g  d e r  i n  den f o l g e n d e n  K a p i t e l n  a u s f ü h r l i c h  be- 

sch r iebenen  W i r t s c h a f t s -  und B e s i t z s t r u k t u r e n  des 19. Jh. we i tgehend  best immt .  

I m  Folgenden s o l l e n  d e s h a l b  e i n i g e  Aspek te  d i e s e s  Vorganges, s o f e r n  s i e  f ü r  

d i e  V e r h ä l t n i s s e  des 19. Jh. g rund legend  waren, näher  b e t r a c h t e t  werden. Um e i -  

nen U e b e r b l i c k  ü b e r  d i e  komplexen Zusammenhange zu e r h a l t e n ,  w i r d  d e r  B l i c k  w e i t  

zu rück ,  i n  d i e  K o l o n i s a t i o n s p h a s e  des M i t t e l a l t e r s  g e r i c h t e t .  

D i e  Ausführungen bez iehen  s i c h  h a u p t s ä c h l i c h  auf d i e  Untersuchungen von M. Bundi  

und W. Leemann. I n  i h r e n  A r b e i t e n  e r s c h e i n t  d e r  gesamte ~ m s i e d l u n ~ s ~ r o z e s s  l e -  

d i g l i c h  a l s  e i n  auf i n d i v i d u e l l e  M o t i v e  r e d u z i e r t e s  "Näherrücken" von " v e r e i n -  

samten" Hofbauern.  Der e twas v e r e i n f a c h e n d e n  A r g u m e n t a t i o n  so1 l e n  desha l  b  e i -  

n i g e  S t r u k t u r m e r k m a l e  d e r  W i r t s c h a f t s -  und S i e d l u n g s g e s t a l t u n g  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  

werden. 

D i e  B e s i e d l u n g  d e r  ausgedehnten W a l d l a n d s c h a f t e n  des h i n t e r s t e n  V o r d e r r h e i n -  

t a l e s  wurde d u r c h  den k l ö s t e r l i c h e n  Grundher ren  i n  D i s e n t i s  v o r a n g e t r i e b e n  und 

g e l e n k t .  
3  

1) Vgl. dazu auch Bundi, S. 537. ff.; h o t h ,  S. 8-12; Gadola 1936, S. 137; L m n n ,  S. 84 ff. 
2) Die Z u s m n s t e l  lung findet sich bei h o t h ,  S. 9  ff. ; Quelle: Anniversar von 14% und Gemeinde- 

Zinsrodel 1555 G%. Zur Lokalisierung der Einzelsiedlungen vgl. Karte i n  L m n n ,  Anhang. 
3) Vgl. Bundi, S. 329; allgerri-in: Born, S. 40 ff. 



M i t  d e r  - d i k t i e r t e n  - S t a n d o r t w a h l  t r a t  auch e i n  V e r t e i l u n g s p r o z e s s  von F r e i -  

l a n d  und Wald i n  Gang. R ings  um " d i e  v e r e i n z e l t e  N i e d e r l a s s u n g  (..) a u f  e i g e n e r  

~ o d u n ~ s ~ a r z e l l e ' ~  o d e r  um den " E i n h o f "  - e i n e  Häusergruppe von 3 - 4 Gebäuden 
2 

- wurde das z u r  Nutzung bes t immte  Land s u k z e s s i v e  a u s g e w e i t e t .  S o w e i t  d e r  Bo- 

den g l e i c h w e r t i g e  n a t ü r l i c h e  Voraussetzungen besass,  b e e i n f l u s s t e  d i e  Trans- 

p o r t t e c h n o l o g i e  we i tgehend  d i e  Nutzungsform:  J e  w e i t e r  e n t f e r n t  (und mühsamer 

d e r  T r a n s p o r t  d e r  P roduk te ) ,  d e s t o  e x t e n s i v e r  d i e  Nutzung des Bodens. Man kann 

a l s o  davon ausgehen, dass  i m  I d e a l f a l l  d e r  a r b e i t s i n t e n s i v e  Ackerbau a u f  den 

nahege legenen Wiesen b e t r i e b e n  wurde. 

D ieses  e i n f a c h e  P a r z e l l i e r u n g s p r i n z i p  s t i e s s  m i t  wachsender Bevö lke rung  an t o -  

p o g r a p h i s c h e  und b e s i t z r e c h t l i c h e  Grenzen. D i e  f ü r  e i n e  i n t e n s i v e  Nutzung ge- 

e i g n e t e n  Boden f lächen  waren umfangmässig b e s c h r ä n k t ;  K l i m a  und Höhenlage d e r  

T a l s c h a f t  w i r k t e n  i h r e r s e i t s  hemmend a u f  d i e  f o r t g e s e t z t e  Auswei tung des K u l -  

t u r l a n d e s .  D i e  F o l g e  war e i n e  d u r c h  d i e  E r b t e i l u n g  noch v e r s t ä r k t e  Z e r s p l i t t e -  

r u n g  und Z e r s t r e u u n g  d e r  P a r z e l l e n ,  e i n e  E n t w i c k l u n g  d i e  a l l m ä h l i c h  z u r  A u f l ö -  

sung d e r  m e h r h e i t l i c h  a r r o n d i e r t e n  B a u e r n b e t r i e b e  f ü h r e n  musste. 

An i h r e  S t e l l e  t r a t  e i n  S ied lungs -  und W i r t s c h a f t s t y p u s ,  d e r  das L a n d s c h a f t s -  

b i l d  des gesamten V o r d e r r h e i n t a l e s  b i s  h e u t e  b e s t i m m t  h a t .  Um den N a c h t e i l  l ä n -  

g e r e r  A r b e i t s w e g e  aufzuheben, b a u t e  man a u f  e n t l e g e n e n  Wiesen- und A c k e r f e l d e r n  

e i n  W i r t s c h a f t s g e b ä u d e ,  s p ä t e r  v i e l l e i c h t  auch e i n  Wohnhaus. S t a t t  e inem o d e r  

zwei  z e n t r a l e n  Gebäuden - w i e  etwa i m  Engad in ,  wo Wohn- und W i r t s c h a f t s t e i l  

o f t  u n t e r  e inem Dach waren - besass d e r  T a v e t s c h e r  Bauer nun neben dem Wohnhaus 

mehrere  ü b e r  den gesamten B e s i t z  v e r s t r e u t e  W i r t s c h a f t s b a u t e n .  D i e  T r a n s p o r t -  

t e c h n o l o g i e  kam w e i t e r h i n  m i t  e i n f a c h s t e n  M i t t e l n  aus, denn man b r a u c h t e  den 

P i i s t  n i c h t  a u f  w e i t e n t f e r n t e  F e t t w i e s e n ,  und umgekehr t  das Heu w i e a e r  z u r  Hof -  

s t ä t t e  zu  t r a n s p o r t i e r e n ,  sondern  zog i m  W i n t e r  m i t  dem beweg l i chen  V i e h  von 

S t a l l  zu S t a l l .  

Der  d i r e k t e  An lass ,  w e l c h e r  d e r  Aufgabe e i n e s  R e t r i e b e s  und d e r  Umsied lung i n  

e i n e n  d e r  W e i l e r  und D ö r f e r  zug runde lag ,  k o n n t e  n a t ü r l i c h  i n d i v i d u e l l e  Merk- 

ma le  au fwe isen .  Leemann und Bund i  nennen e i n e n  ganzen K a t a l o g  von m ö g l i c h e n  Ur- 

sachen: 

- D i e  k l i m a t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e :  D i e  k u r z e  V e g e t a t i o n s z e i t  (Höhenlage) v e r r i n -  

g e r t e  d i e  ohneh in  g e r i n g e n  E r n t e e r t r ä g e .  Eundi  w o l l t e  ausserden eii-I "Eäul-ier- 

werden" des K l imas  um das J a h r  1800 f e s t s t e l l e n .  3 

1) Weiss 1959, S. 278 
2) Vgl. Bundi, S. 9  
3) Bundi, 361. E r  bezieht sich auf d ie  Beobachtungen der Gletscherbewegungen von PI. a  Spescha. 



- Gefährdung d u r c h  S t e i n s c h l a g  und Lawinen. "D ie  vom Wald e n t b l ö s s t e n  Abhänge 

wiesen m i t t l e r w e i s e  e i n e  wankende O b e r f l ä c h e  au f :  wachsende Eros ionen  brach- 

t e n  Rutschungen und Lawinen m i t  s i c h  (. . ). "' 
- Gefährdung d u r c h  K r i e g e .  Leemann mochte insbesondere  an d i e  R e v o l u t i o n s k r i e g e  

1799 und 1800 gedacht  haben, a l s  d i e  Bevö lkerung u n t e r  den wechselnden Be- 

satzungen zu l e i d e n  h a t t e .  
2  

- I s o l a t i o n  und Verkehrsbedingungen. "D ie  Bewohner d e r  o b e r s t e n  Höfe  waren wo- 

chen lang a u f  s i c h  s e l b s t  angewiesen."3 K i r c h -  und Schulweg war lang.  
4 

Versch iedene d e r  genannten M o t i v e  mögen f ü r  den En tsche id ,  s e i n e n  " h o f "  - S O  

d i e  r o m a n i s i e r t e  Bezeichnung des E i n h o f s  -, zu v e r l a s s e n ,  e i n e  R o l l e  g e s p i e l t  

haben. 

Um d i e  e r h ö h t e  M o b i l i t ä t s b e r e i t s c h a f t  d e r  Tave tscher  zu e r k l ä r e n ,  genügen s i e  

h ingegen n i c h t .  En tsche idender  war wohl  d i e  Ausb i ldung  d e r  oben s k i z z i e r t e n  

W i r t s c h a f t s -  und B e s i t z f o r m e n :  D i e  Z e r s t r e u u n g  des Bodenbes i tzes und d i e  "de- 

z e n t r a l  i s i e r t e "  B e w i r t s c h a f t u n g  d e r  Parze1 l e n .  H inzu kam d i e  Ablösung vom K l o s t e r :  

7738 v e r w e i g e r t e n  d i e  Tave tscher  zusammen m i t  den ü b r i g e n  Bauern des ehemal igen 
5 K l o s t e r g e b i e t e s  d i e  Abgabe d e r  Ge t re idezehn ten .  Wenngleich ü b e r  den Umfang des 

Ackerbaues k e i n e  q u a n t i t a t i v e n  Angaben gemacht werden können,' l ä s s t  s i c h  d i e  

g r u n d h e r r l i c h e  B e l a s t u n g  doch abschätzen.  So musste 2.0. auch i m  1800 m.ü.M. 

hochgelegene Tschamutt  G e r s t e  a n g e p f l a n z t  werden; vom s p ä r l i c h e n  E r t r a g  b , . i e b  

nach d e r  Zehntabgabe wen ig  ü b r i g .  

M i t  d e r  Ablösung wurde e r s t m a l s  d i e  M ö g l i c h k e i t  gescha f fen ,  d i e  P r o d u k t i o n  a u f  

den E igenverb rauch  zu r e d u z i e r e n .  D i e  s t e i n i g e n  "Hochäcker" konn ten  aufgegeben 

werden und d e r  Ge t re ideanbau  auf d i e  f r u c h t b a r e n  Ackerböden k o n z e n t r i e r t  werden. 

Durch d i e  R e a l e r b t e i l u n g ,  d i e  b e i  d e r  H e i r a t  d i e  Erbmasse b e i d e r  P a r t n e r  zusam- 

menbrachte, befand s i c h  be inahe  j e d e r  Bewohner i m  B e s i t z  e i n i g e r  i n  d e r  Ta lsoh-  

l e  l i e g e n d e n  F e t t w i e s e n  - e i n e  Umsiedlung i n  d i e  a g r a r i s c h  b e v o r z u g t e  Zone wur- 

de dadurch e n t s c h e i d e n d  v o r a n g e t r i e b e n .  

1) a.a.0.; vgl. Gzdola 1'236, S. 142 
2) L m n n ,  S. €!5 
3) Ders., S. 84 
4) ffindliche Mittei lung .von M. Bundi  
5) Vgl. dazu Tcmaschett 1984 
6) Bundi hat f ü r  das 12. und 13. Jh. i n  Graubinden ein kker4iesen-Verhältnis von 1:4 ermit te l t ,  

f ü r  d ie  Ze i t  van 15. b is  zun 20. Jh. e in  solches von 1:9. (Bundi, S. 551 f). Die Angaben sind 
aber zu a l  lgemoin gehalten, un s ie  aufs Tavetsch anzuwenden. Die Behauptung, d ie  i m  Tavetsch 
lebenden Walser - d ie  sich j a  schon längst assimi l ier t  hatten - hätten b i s  i n  17. und 18. Jh. 
den Ackerbau vernachlässigt (S. 567), läss t  sich kam belegen. 



Abb.4: D o r f s i e d l u n g :  Rueras 1940 
I 

Die schraffierten Rechtecke bezeichnen Wohngebäude - ein- oder zweiteilige 
Wohnbauten, die in der Regel von einer oder zwei Familien bewohnt waren. Bei- 
nahe alle Häuser stehen an einer Strasse; Nr. 104, 106 und 112 - 120 gruppie- 
ren sich entlang dem alten Oberalpweg und rund um die Kirche. Am rechten obe- 
ren und unteren Rand sind Gruppen von Wirtschaftsbauten erkennbar. 

Durch das Feh len  e i n e r  umgrenzten Ackerbauzone i n  Dor fnähe  - e i n e  F o l g e  d e r  

W e c h s e l w i r t s c h a f t ,  von d e r  noch d i e  Rede s e i n  w i r d  - und d e r  d a m i t  zusammen- 

hängenden r e s t r i k t i v e n  Nutzungsanordnungen wurde d e r  Ausbau d e r  O r t s c h a f t e n  

w e s e n t l i c h  e r l e i c h t e r t .  Man b a u t e  d i e  neuen Häuser e i n z i g  nach dem P r i n z i p ,  

1 ) Quelle: Materialien zur ~auernha~sforschung 



m ö g l i c h s t  wenig f r u c h t b a r e  Boden f läche  zu z e r s t ö r e n .  Eng a n e i n a n d e r g e r e i h t ,  

standen s i e  am Rande von G e l ä n d e e i n s c h n i t t e n ,  Bächen, S t rassen ,  und n a t ü r l i c h  

um d i e  K i r c h e  herum. 

D i e  g l e i c h e n  Gründe, welche z u r  Aufgabe d e r  B e t r i e b e  g e f ü h r t  h a t t e n ,  mochten 

auch d i e  Wahl des neuen Wohnortes best immt haben. "D ie  Schönhe i t  des Tha ls  be- 

f i n d e t  s i c h  i n  dessen M i t t e  am n ö r d l  i c h e n  U f e r  des Rheins",  s c h r i e b  dazu P a t e r  

a  ~ p e s c h a .  ' D i e  von f r u c h t b a r e m  Acker land  umgebenen, sonnenbes t rah l  t e n  Wei l e r  

des Sedruner S c h u t t k e g e l s  - Zarcuns, Camischol las ,  S a l i n s ,  Gonda und Sedrun -, 
und das angrenzende Rueras en tsp rachen  am ehesten den w i r t s c h a f t l i c h e n  Bedür f -  

n i ssen .  

Das Wachstum d i e s e r  O r t s c h a f t e n  l ä s s t  s i c h  a l l e r d i n g s  e r s t  i m  18. Jahrhunder t  

q u a n t i t a t i v  belegen. D i e  Konzent ra t ionsbewegung e r g r i f f  gegen Ende des Jahrhun- 

d e r t s  nach den H o f s t ä t t e n  auch d i e  zahlreichen v e r s t r e u t e n  W e i l e r .  E i n e  1768 von 

d e r  K i r c h e  d u r c h g e f ü h r t e  Vo lkszäh lung  nannte insgesamt 18 k l e i n e r e  und g r ö s s e r e  

S ied lungen,  1791 waren es deren  1 5  und d i e  e idgenöss ische  Volkszählung von 1850 
2 

e n t h i e l t  n u r  noch neun Or tsbeze ichnungen.  E i n i g e  d e r  n i c h t  mehr genannten Sied- 

lungen waren a l s  s t ä n d i g e r  Wohnort aufgegeben worden, andere b i s  a u f  e i n  p a a r  

Personen e n t v ö l k e r t ,  w i e d e r  andere waren zusammengewachsen. 

Ueber 60% d e r  T a l b e v ö l k e r u n g  wohnte um 1800 i n  den be iden  O r t s c h a f t e n  Sedrun 

und Rueras, während s i c h  d e r  Res t  a u f  s ieben  k l e i n e r e  D ö r f e r  v e r t e i l t e .  M i t  dem 

Wachstum d e r  be iden  T a l z e n t r e n ,  i n  denen s i c h  das gesamte p o l i t i s c h e  und k i r c h -  

l i c h e  Leben k o n z e n t r i e r t e ,  war auch e i n e  Veränderung d e r  demographischen S t r u k -  

t u r e n  verbunden. Beinahe d i e  H ä l f t e  d e r  Hausha l te  s e t z t e  s i c h  h i e r  aus a l l e i n -  

stehenden oder  zu z w e i t  lebenden Personen zusammen. I n  den ü b r i g e n  D ö r f e r  s t i e g  

i h r  A n t e i l  dagegen n i c h t  ü b e r  20%. Uebera l te rung ,  resp.  das Feh len  e i n e r  jungen 

Genera t ion  s tanden z w e i f e l l o s  m i t  d e r  Urnsiedlungsbewegung im Zusammenhang. D i e  

F a m i l i e  war d i e  grund legende P s o d u k t i o r i s e i n h e i t  - f e h l t e  s i e ,  war auch d i e  Ex- 

i stenz  e i n e s  abgelegenen Bauernbe t r iebes  ge fährde t .  A l l e i n  d i e  d ö r f  1  i c h e  Ge- 

me inscha f t  vermochte a l l e i n s t e h e n d e n  Bauern d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  Lebensgrundla- 

gen zu s i c h e r n .  

1) a  Spescha, S. 200 
2) Quellen: Status Animnm 1768/91, VZ 1850. M i t  e in Gmnd fü r  das Fehlen der kleinsten Siedluw 

gen i n  den neueren Volkszählungen waren naturl ich auch veränderte Erhebungskriterien: Die pli- 
tische Bedeutung der Zahlung lag i n  der Erfassung a l l e r  durch d ie  neue Verfassung mnz ip ie r ten  
Bürgerstimn. Die überregionale Auswertung der Ergebnisse verlangte eine Vereinfachung der 
Herkunftsbezeichnungen. Zu den aufgegebenen Siedlungen vgl . Gadola 1936, S. 141. 



Der gesamte Umsiedlungs- und Kommunal is ie rungsvorgang ve rände r t e  n i c h t  n u r  d i e  

Bew i r t s cha f t ung  d e r  Bauernbe t r iebe .  sondern b e w i r k t e  l e t z t l i c h  auch e i nen  Wan- 

d e l  d e r  s o z i a l e n  ~ebens fo rmen .  D a r i n  1  i e g t  neben de r  Veränderung des S ied lungs-  

b i l d e s  d i e  g r u n d s ä t z l i c h e  Bedeutung d i eses  Vorganges. 

I n t e g r a t i o n  i n  e i n e  Dor fgemeinscha f t  v e r l a n g t e  b e i  e i n e r  wachsenden Bevölkerung 

auch d i e  D i f f e r e n z i e r u n g  d e r  sozioökonornischen S t ruk tu ren .  Vormals r e l a t i v  se l b -  

s t ä n d i g  w i r t s c h a f t e n d e  Bauernbe t r iebe  waren gezwungen, s i c h  e i n e r  gemeinschaf t -  

l i c h e n  Nutzungs- und A r b e j t s o r g a n i s a t i o n  anzupassen. G l e i c h z e i t i g  e r l e i c h t e r t e n  

s i e  durch  Inanspruchnahme n a c h b a r s c h a f t l i c h e r  A r b e i t s h i l f e  auch i h r e  e igene  Be- 

t r i e b s f ü h r u n g .  

I n d i v i d u a l i s m u s  und Gemeinschaft  standen s i c h  während des ganzen 19. Jahrhun- 

d e r t s  a l s  gegensätz l  i c h e  ~ o r d e r u n ~ e n  gegenüber: d.ari n  un te r sch ieden  s i c h  d i e  

Tavetscher  n i c h t  von i h r e n  Zei tgenossen - nur,  dass s i e  b i s  z u r  M i t t e  des Jahr-  

hunder ts  den de r  a l lgeme inen  Tendenz eher entgegengesetzten, den gemeinsamen 

Weg gingen. Diesen au fzuze igen  w i r d  das Z i e l  de r  fo lgenden  K a p i t e l  se in .  



2 .  D I E  LANDWIRTSCHAFT 
____________-------___ 

2.1 DAS BAEUERLICHE ARBEITSJAHR 

D r e i  k u r z e  Sommermonate s tanden  i m  Tave tsch  sechs o d e r  s i e b e n  Wintermonaten ge- 

genüber,  i n  denen K ä l t e  und Schnee Menschen und V i e h  i n  d i e  Gebäude bannte .  

" K ä l t e  und Wärme r e i c h e n  s i c h  da immer d i e  Hände. Man w e i s s  kaum, wann es Som- 

mer, H e r b s t  o d e r  F r ü h l i n g  i s t ,  man i s t  s i c h  n u r  i n  Bezug a u f  den W i n t e r  s i -  

che r .  ,I 1  

D i e  E i n t e i l u n g  des J a h r e s a b l a u f e s  wurde we i tgehend  von d e r  N a t u r  und den E r -  

f o r d e r n i s s e n  l a n d w i r t s c h a f l i c h e r  A r b e i t  bes t immt .  "Man a r b e i t e t  h i e r  i m  l r l i n t e r  

zu  wen ig  und i m  Sommer zu v i e l " ,  m e i n t e  a  Spescha, " w e i l  n u r  d i e  Sommerarbei t  

den Einwohnern i h r e  Nahrung b r i n g t .  
I12 

Das b ä u e r l i c h e  V e r s t ä n d n i s  d e r  Z e i t  mag zudem von den schwankenden E r n t e e r t r ä -  

gen und dem wechselnden M a r k t g l ü c k  g e p r ä g t  worden s e i n .  "Von Tag zu Tag leben"  

war e i n e  G r u n d e i n s t e l l u n g ,  d i e  e r s t  m i t  dem Ausbau des Hande lsne tzes  e i n e  Aen- 

de rung  e r f u h r ,  denn dadurch  wurden d i e  u n m i t t e l b a r e n  Auswi rkungen von E r t r a g s -  

schwankungen gedämpf t  und d i e  E i g e n p r o d u k t i o n  b i s  zu e inem gewissen Grade 

" r a t i o n a l i s i e r t .  I13 

N i c h t  n u r  das - rauhe  - Bergk l ima ,  sondern  auch d i e  s o z i a l e n  V e r p f l i c h t u n g e n  

b e e i n f l u s s t e n  den Jah res rhy tmus  d e r  T a v e t s c h e r  Bauern. Neben den i m  Folgenden 

a u s f ü h r l i c h  besch r iebenen  Rege ln  d e r  gemeinsamen A r b e i t s o r g a n i s a t i o n  kam dabe i  

d e r  K i r c h e  e i n e  massgeb l i che  R o l l e  zu. 

I h r e  Anordnungen best immten insbesondere ,  wann etwas n i c h t  g e t a n  werden d u r f t e .  

A u f  d i e  E i n h a l t u n g  d e r  Ruhe - des "Fe ierabends" ,  d e r  Sonntage, d e r  v i e l e n  

F e i e r t a g e  - wurde g r ö s s t e s  G e w i c h t  gelegt. D i e  p o l i t i s c h e  Behörde - " i n  LU- 

d e i v e l  O b e r k e i t "  - besass d i e  Kompetenz, u n t e r  Androhung g e r i c h t l i c h e r  Ver- 

f o l g u n g  den Bürge rn  d i e  f l e i s s i g e  Te i lnahme am G o t t e s d i e n s t  vo rzusch re iben .  
5 

1) a  Spescha, S. 195 
2) Ders., S. 232 
3) Vgl. k t h i e u  I, S. 41 ff.; Pf is ter  I, S. 16 
4) Zur Sonntagsruhe schrieb d ie  h i n d e o r d n u n g  von 1811: "Es wird beschlossen, das niemand Holz 

transportieren noch spalten darf, niemand m i t  Ausnahme eines Holzscheits oder eines Kubels 
Lasten tragen dar f  - was übrigens auch f ü r  den Samstag g i l t - ,  (. .) niemand Pferde oder Ochsen- 
transporte fuhren darf. " GO 181 1: 7 

5) 2.0. GO 1814: 6  



K i r c h l i c h e  und ökonomische Bedü r fn i sse  g e r i e t e n  e inander  i m  19. Jh. jedoch i m -  

mer mehr i n  d i e  Quere.- B e r e i t s  1805 p l ä d i e r t e  d e r  a u f g e k l ä r t e  PI .  a  Spescha 

f ü r  d i e  Aufhebung von versch iedenen k i r c h l i c h e n  Fe ie r tagen :  

"Tavetsch i s t  e i n e  w i l d e  Gegend, das Vo lk  i s t  . b e d ü r f t i g ,  d i e  A r b e i t s z e i t  
kurz ;  wer a l s o  da nach s e i n e r  N o t h d u r f t  essen w i l l ,  muss f l e i s s i g  a r b e i -  
ten .  M i t h i n  s o l l  das F e i e r n  gemässig t  werden, G o t t  h a t  i n  d e r  Woche sechs 
A r b e i t s t a g e  und nu r  e i nen  z u r  Ruhe best immt (..). Wenn j ä h r l i c h  12 F e i e r -  
tage  e i n g e s t e l l t  würden, e r s p a r t e  es Tavetsch über  666 fl.. Diese an d i e  
Schulen d e r  Jugend angewandt, würden meines Erachtens nü t z1  i cher  und e r -  
b a u l i c h e r  s e i n  a l s  l a u  bethen, h a l b  f e i e r n  und müss ig  gehen.It l)  

M i t  dem z e i t l i c h e n  Ab lau f  d e r  A rbe i t s vo rgänge  war auch e i n  Wechsel des Ar-  

b e i t s o r t e s  verbunden. D i e  karge N a t u r  v e r l a n g t e  e i n e  m ö g l i c h s t  v o l l s t ä n d i g e  

Ausnützung d e r  W i r t s c h a f t s f l ä c h e n .  Z e i t p u n k t  und O r t  wurden dabei  i n  e r s t e r  

L i n i e  von den Bedür fn issen  des Viehs best immt.  

Das a l p w i r t s c h a f t l i c h e  Nutzungssystem Graubündens l ä s s t  s i c h  nach Weiss i n  
d r e i  a l s  B e t r i e b s s t u f e n  c h a r a k t e r i s i e r t e  Gruppen u n t e r t e i l e n :  Wo wegen d e r  
Höhenlage d e r  S ied lung  T a l s t u f e  und A l p s t u f e  zusammenfal len, s p r i c h t  e r  vom 
e i n s t u f i g e n  B e t r i e b  (z. B. Avers) .  Der z w e i s t u f i g e  B e t r i e b  t r e n n t  z e i t l  i c h  
und ö r t l i c h  d i e  Bew i r t s cha f t ung  d e r  Bodenf läche i n  e i n e  Ta l  und e i n e  A lps tu -  
f e  (z. B. C l  avadel-Davos). Der we i t aus  h ä u f i g s t e  Fa1 1  i n  Graubünden b e s c h r e i b t  
Weiss a l s  den d r e i s t u f i g e n  B e t r i e b :  H i e r  sch ieben s i c h  zwischen d i e  knappen 
Wi r tscha f ts fSächen  i m  Talboden und d i e  m e i s t  ausgedehnten Alpweiden d i e  Soge- 
nannten Maiensässe, d.h. Mähwiesen m i t  zugehörigem S t a l l  und e i n e r  e i n fachen  
Wohngelegenhei t. 2) 

D i e  F u n k t i o n a l i t ä t  d e r  Bündner A l ~ w i r t s c h a f t  i s t  d a m i t  g r u n d s ä t z l i c h  d e f i n i e r t ;  

i n  den e i nze lnen  Ausprägungen ergeben s i c h  aber  bi ischformen, d i e  von d i e s e r  

Sys tema t i s i e rung  n i c h t  e r f a s s t  werden. Tavetsch i s t  d a f ü r  e i n  B e i s p i e l .  

1) a  Spescha, S. 239 
2) Weiss 1941, S. 35 - 49 
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2.1.1 D i e  T a l s t u f e  

Der  l a n g e  W i n t e r  und d i e  k u r z e  V e g e t a t i o n s z e i t  zwangen d i e  Bauern i m  F r ü h l i n g  

z u r  E i l e .  I n  d r e i  o d e r  v i e r  Wochen mussten s ä m t l i c h e  F e l d a r b e i t e n  abgesch lossen  

s e i n :  Erde und M i s t  a u s t r a g e n  und v e r t e i l e n ,  p f l ügen ,  eggen, säen. D i e  g e r i n g e  

D i s t a n z  zwischen W i r t s c h a f t s g e b ä u d e  und A c k e r  e r l e i c h t e r t e  d a b e i  das T r a n s p o r t -  

p rob lem und v e r k ü r z t e  d i e  A r b e i t s z e i t .  1 

D i e  Grösse d e r  angebauten A c k e r f l ä c h e  h i n g ,  n e b s t  den E r f o r d e r n i s s e n  e i n e r  mehr 

o d e r  w e n i g e r  a u t a r k e n  W i r t s c h a f t ,  u n t e r  anderem auch von d e r  A r b e i t s k a p a z i t ä t  

e i n e s  H a u s h a l t e s  und d e r  z u r  Ve r fügung  s tehenden A r b e i t s g e r ä t e  und - t e c h n i k  ab. 

So konn ten  s i c h  2.0. n i c h t  a l l e  Bauern den E i n s a t z  e i n e s  P f l u g e s ,  gezogen von 

zwei  Kühen o d e r  e inem Pferd, l e i s t e n ;  d i e  Hacke b l i e b  auch i m  19. Jh. das ge- 

b r ä u c h l i c h s t e  Un ive rsa lwerkzeug .  
2 

Ebenso e n t s c h i e d  d i e  B o d e n a r t  und d e r  Böschungswinke l  des Acke rs  ü b e r  d i e  Ver- 

wendung d e r  A r b e i t s g e r ä t e :  D i e  an s t e i l e n  Ha lden  ge legenen  und m i t  S t e i n e n  

d u r c h s e t z t e n  F e l d e r  konn ten  n u r  m i t  d e r  Hacke b e a r b e i t e t  werden, während i m  

f l a c h e n  Gelände auch d e r  P f l u g  e i n g e s e t z t  wurde. 

Das Anbausystem i m  T a v e t s c h  k a n n t e  k e i n e n  Dauerackerbau:  D i e  F e t t w i e s e n  wurden 

abwechslungsweise m i t  G e t r e i d e  angebaut  und a l s  Wies land  g e n ü t z t  ( W e c h s e l w i r t -  

s c h a f t ) .  Dami t  wurde e i n e  v o l l  s t ä n d i g e  Aus1 augung des Bodens v e r h i n d e r t ,  zumal 

das Düngen b i s  i n  d i e  e r s t e  Häl f te des 19. Jh. noch s t a r k  v e r n a c h l ä s s i g t  wurde. 3 

Trotzdem gab man gewissen P a r z e l l e n  f ü r  den Ackerbau den Vorzug. Das kam u n t e r  

anderem i m  Bodenpre i s  d e r  m i t  "quadra"  b e z e i c h n e t e n  F e l d e r  zum Ausdruck .  I h r  

Wert  l a g  b i s  zu  40% höher  a l s  d i e  im  Umkre is  l i e g e n d e n  F e t t w i e s e n .  4 

" F a s t  u n z ä h l i g e  A c k e r p a r z e l l e n  m i t t e n  i n  w e i t e n  F l ä c h e n  d e r  F e t t w i e s e n "  v e r -  

m i t t e l t e n  dem Beobachter  das " o r i g i n e l l e  B i l d  b u n t s c h e c k i g e r  K u l t u r f l ä c h e n .  
I15 

1) Wir haben oben festgestel l t ,  dass sich d ie  Tavetscher nach Pbql i chke i t  i n  der Nähe der qua1 i ta- 
t i v  besseren Wen, d. h. auf dem Sedruner Schuttkegel, nieder1 iessen. Die Ackehuzone lag d m  
nach rneist rings un d ie  i l j r fer .  

2) E i m l  jähr l i ch  hatten die Armen - "purs de cauras, purs blaus e calgers de l la  bialaura" - d ie  
Kq l ichke i t ,  d ie  Reichen un i h re  Zugochsen zu bit ten. Diese sol len d ie  Anfrage a ls  Ehre und Sq- 
nung errpfunden haben, denn wer n ich t  angefragt w r d e  - e b a  aus Angst - w r d e  offenbar von Gott 
und der Gemeinschaft missbi l l  i g t .  Gadola 1939, S. 8 f. 

3) Vgl. a Spescha, S. 219 
4) Verkaufsprotokoll 1WI-70. Nach Bundi bezeichnet das Wort "quadra" im M i t te la l t e r  das am Dorf- 

rand gelegene, fur den Ackerbau am besten geeignete Land. Die quadratische Form so1 1 sich im 
Verlaufe der Ze i t  zu einer V i e l f a l t  von rechteckigen, durch Raine voneinander geschiedene Fe16 
stre i fen entwickelt haben. (Bundi, S. 73). An seiner These, dass d ie  "quadras" ausschl iess l  i ch  
ackerbaulich genutzt wrden, sind jedoch Zweifel angebracht; d ie  a l l j äh r l i che  Nutzung hätte 
den W e n  a l  lzusehr ausgelaugt. 

5) Hager, S. 254 



Das deutliche Uebergewicht der Fett- und Magerwiesen im Talboden entsprach der 

Futternachfrage einer auf Viehwirtschaft ausgerichteten Landwirtschaft. 

Leere Heuställe zwangen den Bauern, seine Tiere im Frühling möglichst frühzei- 

tig auf die Felder zu lassen. Ungehemmt von Zäunen suchte sich das Vieh sein 

Futter an allen aperen Stellen, auf den Feldern und im Wald. Wenn die Anbauar- 

beiten auf den Aeckern beendet waren, musste die freie Atzung (Gemeinatzung) 
1 aufgehoben werden. An der Gemeindeversammlung wurde der Stichtag festgelegt - 

ein Politikum, das häufig zu Diskussionen Anlass gab: Das Vieh musste nun ent- 

weder unter erheblichen Einschränkungen auf der Dorfallmend, den "pistiras da 

casa", gehalten oder auf die (privaten) Maiensässe getrieben werden. Dabei wa- 

ren die Maiensässbesitzer - eine Minderheit - im Vorteil, konnten sie doch ihre, 
Tiere auf ihren privaten Wiesen uneingeschränkt weiden lassen und, falls nötig, 

die Fütterung mit eigenem Heu ergänzen. 

Da die Al lmenden zu dieser Jahreszeit noch nicht so "zart, sehr mi lchreich 
2 und überall wohl gelungen" waren, wie sie PI. a Spescha beschrieb, sondern, 

oft noch schneebedeckt, nur spärlichen Graswuchs aufwiesen, musste die Nutzung 

kontingentiert und streng überwacht werden. In einigen Dörfern entsprach zudem 

die Weidefläche nicht mehr der Viehzahl: Zwischen den Ortschaften, deren Bevöl- 

kerung stark angewachsen war (2.B. Sedrun) und den kleineren kam es deshalb 

wiederholt zu Streitigkeiten. 3 

2.1.2 Die Maiensässstufe 

Die an Allmend und Alpweiden grenzenden Maiensässe, meist verlassene Dauersied- 

Iungen, befanden sich zum Teil bereits seit dem 16./17. Jh. in privatem Besitz. 

Der "reiche ~ürc~er''~ besass hier einmal die Möglichkeit, den Heubedarf vol lum- 

fänglich zu decken und hatte ausserdem das Recht, in der Zeit zwischen der ab- 

geschlossenen Gemeinatzung und dem Alpauftrieb mit der Milchverarbeitung zu be- 

gi nnen. 5 

1) Zwischen 1838 und 1870 datierte er zwischen den 15.4. und 12.6.. in der Regel in den beiden 
ersten Maiwochen. GProt. 1838 - 70 

2) a Spescha, S. 222 
3) Vg9. unten S. 39 
4) Vgl . a Spescha, S. 216 
5) GO 1814: 10. Verschiedene Autoren haben das Leben auf dem Maiensäss als sorglos und frei darge- 

stellt - (nur) hier soll der Bauer sein eigener "Herr" gewesen sein, frei von den Einschränkuw 
gen durch Fami 1 ie und Dorfgmeinschaft. (Vgl . z. B. Mani, cudesch da Schons, S. 166). 



Allmend- und Ma iensäss f läche  standen g r u n d s ä t z l i c h  i m  umgekehrten V e r h ä l t n i s  

zueinander.  D i e  f r ü h e r  anges t reb te  E rwe i t e rung  des Maiensässarea ls  durch  Wald- 

rodungen und P r i v a t i s i e r u n g  von Gemeindeland r e s u l t i e r t e  zwangsweise i n  e i n e r  

Ver r ingung  d e r  a l l geme in  zugäng l i chen  Weidef läche, de r  ~l lmend.' Das p o l i t i s c h e  

Gewicht de r  Ta lgenossenschaf t ,  v.a. aber de r  Umstand, dass das gee igne te  Wies- 

l and  i n f o l g e  de r  ge r i ngen  D i s tanz  zwischen T a l s t u f e  und Alpweiden knapp war, 

s i n d  d i e  Gründe f ü r  d i e  k l e i n e  Anzahl von Maiensässen i m  Tavetsch. 
2  

Den V o r t e i l ,  den p r i v i l e g i e r t e  Ma iensässbes i t ze r  genossen, konnten die ü b r i ~ e n  m i t  

einer besonderen Nutzungsbestimmung t e i l w e i s e  wettmachen. Danach besass j e d e r  

Bauer das Recht, e i n e  oder  zwei Wochen v o r  dem A l p t r i e b  s e i n e  T i e r e  a u f  den 

Alpweiden weiden zu lassen  und d o r t ,  f a l l s  e i n  gee igne tes  Gebäude vorhanden war, 

auch zu käsen.' Der A r b e i t s -  und Zei taufwand war jedoch i m  V e r g l e i c h  z u r  Maien- 

sässnutzung, wo e i n  V i e h s t a l l ,  e i n e  Heuscheune und e i n e  Wohngelegenheit vorhan- 

den war, u n g l e i c h  g rösser .  

D ie  Genese de r  B e s i t z -  und Nutzungsss t ruk tu ren  hat ,  um auf das von R ichard  Weiss 

vorgeschlagene Schema zurückzukommen, d i e  Tave tscher  V e r h ä l t n i s s e  n a c h h a l t i g e r  

a l s  d i e  geog ra f i s chen  Gegebenheiten geprägt .  Um dem " I d e a l t y p u s "  des d r e i s t u f i -  

gen Be t r i ebes  näherzukommen, wurde über  das Erbsystem d i e  mehrfache A u f t e i l u n g  

de r  Maiensässnutzungsrechte f o r c i e r t ,  und d o r t ,  wo d i e s  n i c h t  mög l i ch  war, nach 

"Zwischenlösungen1' - i m  besonderen Vor- und Nachweiderechte a u f  den Alpweiden - 

gesucht.  

Während nun i n  den Maiensässen Käseprodukt ion und Auf räumungsarbe i ten i n  vo l l em  

Gange waren, s e t z t e n  zuhause d i e  ü b r i g e n  F a m i l i e n m i t g l i e d e r  d i e  F e l d a r b e i t e n  

f o r t :  K a r t o f f e l n  wurden ges teck t ,  das v e r w i t t e r t e  Dungst roh zusammengerecht 

und au f  den M i s t s t o c k  zurückgebracht ,  k l e i n e  Gemüsegarten wurden ange leg t ,  d i e  

mühsel ige J ä t a r b e i t  begann. 

Anfangs ~ u l i ~  wurde das V ieh  g e z ä h l t  und - e n d l i c h  - a u f  d i e  A lpen ge t r i eben .  

1) a  Spescha, S. 215; b t h ,  S. 36 
2) Vgl. Leemann, S. 72 
3) GO 1832: 35; Gadola 1940, 5. 32 
4) Frühester Termin zwischen 1838 und 1870 war der 1. Jul i ,  spitester der 23. Jul i .  

GPmt. 1838 - 70 



2.1.3 D i e  A l p s t u f e  

Wenn i m  T a l  u n t e r  Beanspruchung a l l e r  K r ä f t e  das E i n b r i n g e n  des Heus i n  v o l l e m  

Gange war, w e i d e t e  das V i e h  u n t e r  d e r  A u f s i c h t  des A l p p e r s o n a l s  während r u n d  

80  Tagen a u f  den Alpen. I n  d i e s e r  r e l a t i v  knapp bemessenen Z e i t s p a n n e  musste  

be inahe  d e r  gesamte B e d a r f  an M i l c h p r o d u k t e n  g e d e c k t  werden. Das T a v e t s c h e r  

Nutzungssystem, von dem u n t e n  noch d i e  Rede s e i n  w i r d ,  sah v o r ,  dass j e d e r  Bauer 

e i n i g e  Tage i n n e r h a l b  e i n e s  f e s t g e l e g t e n  Turnus d i e  M i l c h v e r a r b e i t u n g  a u f  d e r  

A l p  s e l b s t  vornahm. 

D i e  Grösse und Q u a l i t ä t  d e r  T a v e t s c h e r  A l p e n  s t e l l t e  d i e  Bauern v o r  d i e  durch-  

aus angenehme Q u a l  d e r  Wahl. 63% d e r  gesamten P r o d u k t i o n s f l ä c h e ,  e i n  G e b i e t  von 

5 '388  ha,waren A lpwe iden  - zum V e r g l e i c h :  Der  gesamtbündner ische D u r c h s c h n i t t  

l a g  b e i  l e d i g l i c h  40%.' D i e  T a v e t s c h e r  e n t s c h i e d e n  s i c h  f ü r  d i e  l e i c h t  zugäng- 

l i c h e n ,  d e r  Sonne z u g e n e i g t e n  A lpen;  d i e  q u a l i t a t i v  m i n d e r w e r t i g e n ,  a u f  d e r  r e c h -  

t e n  T a l s e i t e  gelegenen, wurden v e r k a u f t  o d e r  v e r p a c h t e t .  

T r o t z  d e r  f r e i w i l l i g e n  Beschränkung d e r  A l p f l ä c h e  war i h r  A n t e i l  gemessen am 

F e t t -  und Magerwiesenarea l  v i e l  zu hoch. Wie i n  anderen Gegenden des A lpenrau -  

mes war d i e  Nutzung d e r  A lpen  n ä m l i c h  von d e r  W i n t e r u n g s k a p a z i t ä t ,  d.h. d e r  

T r o c k e n f u t t e r p r o d u k t i o n ,  abhäng ig .  Das Ueberangebot  s c h u f  Ausg le i chsp rob leme,  

zu de ren  Lösung d i e  Gemeindeversammlung a l l j ä h r l i c h  neue V o r s c h l ä g e  a u s z u a r b e i -  

t e n  h a t t e .  2 

Zwei- b i s  v i e r m a l ,  j e  nach Anzah l  d e r  S t a f f e l ,  f a n d  d i e  "midada", d e r  Wechsel 

i n  d i e  höher-  ode r  t i e f e r g e l e g e n e n  S t a f f e 1 , s t a t t .  Zusammen m i t  e i n  paa r  Nach- 

b a r n  begab s i c h  d e r  Bauer an d iesem Tage auf s e i n e  A lp ,  um d i e  d a b e i  a n f a l l e n -  

den A r b e i t e n  - T r a n s p o r t  d e r  E i n r i c h t u n g s g e g e n s t ä n d e ,  Re in igung ,  usw. - ,zu v e r -  

r i c h t e n .  D l e  g e r i n g e  Zah l  d e r  S t a f f e l  h a t t e ,  abgesehen von d e r  s t a r k e n  Bean- 

spruchung d e r  Weidef läche,  den Vorzug, dass  d i e s e r  Wechsel w e n i g e r  h ä u f i g  v o r -  

genommen werden musste;  neben d e r  Z e i t e i n s p a r u n g  w i r k t e  s i c h  d i e s  auch a u f  d i e  

M i l c h p r o d u k t i o n  d e r  Kühe v o r t e i l h a f t  aus. 
3  

I m  August ,  wenn das F e t t -  und Magerheu g l ü c k l i c h  - d.h. ohne a l l z u v i e l  Regen - 
e i n g e b r a c h t  war, e r h i e l t  man noch e i n e  G e l e g e n h e i t ,  den F u t t e r b e d a r f  m i t  dem 

1) S c k i z .  Alpkataster 1914, in: Weiss 1941, S. 53 
2) Vgl. dazu S. 40 f. 
3) Vgl. L m n n ,  S. 72 ff.; Berther, P.B. 1940, S. 37 



Wildheu zu ergänzen. Die jährlich neu abgesteckten, auf steilen Alpweiden gele- 

genen Parzellen wurden versteigert; das Gras konnte anschliessend während ein, 

resp. zwei Wochen geschnitten werden. ' Der Heimtransport des gesammel ten Heus 
erfolgte erst im Winter; inzwischen blieb es, meist von einigen Brettern not- 

dürftig zugedeckt, an Ort und Stelle liegen. 

Zurück im Tal, wurde der zweite Heuschnitt, das Emden, in Angriff genommen. 

Gleichzeitig begann die Getreideernte. Schlechtes Wetter konnte sie bis in den 

Oktober hinein verzögern; dann stand man vor der Entscheidung, das Vieh länger 

auf den Alpen zu lassen, oder es auf die Maiensässe und Allmenden zu treiben. 

Der Alpabtrieb erfolgte aus diesem Grunde im Tavetsch rund zehn Tage nach dem 

in Graubünden üblichen Termin. 
2 

Es galt nun, die Erntearbeiten möglichst rasch abzuschliessen, damit die herbst- 

liche Gemeinatzung einsetzen konnte. 

Die Terminkollisionen, die durch private und gemeinschaftliche Nutzung entstan- 

den, waren wohl der Hauptgrund, warum die Tavetscher im Sommer "zuviel arbeite- 

ten". Geruhsam wurde das Leben allerdings auch im Winter nicht: Die Frauen 

setzten den Verarbeitungsprozess der Hanf- und Flachsproduktion fort, die Män- 

ner mussten lange Wege durch hohen Schnee auf sich nehmen, um ihr Vieh zu füt- 

tern. 

1 ) Oft weit van Tal gut entfernt, war der Bauer gezwungen, rri-hrere Nächte in einer nahe gelegenen 
Alphütte zu verbringen. 

2) VHst in den ersten Oktober-tagen. GProt. 1838 - 70 



2.2 DIE SOZIALE ORGANISATION DER ARBEIT 

Die im kurzen Ueberblick über das bäuerliche Arbeitsjahr längst nicht vollstän- 

dig wiedergegebenen Arbeiten verlangten eine relativ weitgehende familieninter- 

ne Aufteilung von Aufgaben und Kompetenzen. In engem Zusammenhang damit stand 

die interfamiliäre, alle Dorfbewohner erfassende Organisation der landwirt- 

schaftlichen Produktion. 

Innerhalb eines Haushaltes war jedes Mitglied gezwungen, einen seinem Alter 

und seinen Fähigkeiten entsprechenden Produktionsbereich zu übernehmen. Grund- 

sätzlich standen den Frauen die an Haus und Hof gebundenen Arbeiten zu. Die 

wirtschaftliche Bedeutung der traditionellen Hausfrauenrolle kommt in einer 

ganzen Anzahl von Tavetscher Redensarten zum Ausdruck. Allgemeiner Tenor: Ist 

die Hausfrau unfähig, verlottert und verarmt der ganze Haushalt. 

"Ina macorta dunna tegn per ordinari bein casa" - eine hässliche Frau ist in 
der Regel eine gute Hausfrau. Tüchtigkeit und Fleiss waren die beliebtesten 

Vorzüge, die eine Frau aufweisen konnte. Schönheit hingegen war vergänglich 

und deshalb unnütz! 1 

Der Verantwortungsbereich der Frau dehnte sich über den eigentlichen Haushalt 

und Garten auf den gesamten Ackerbau aus.' Mit Ausnahme der körperlich schwer- 

sten, fielen ihr sämtliche Arbeiten zu: Von der Pflege des Saatgutes über das 

Anpflanzen und Jäten bis zur Ernte und Verarbeitung zu Brot oder Kleidern. 3 

Die Kinder wurden möglichst früh in den Arbeitsprozess integriert. Neben den 

Feldarbeiten trugen sie besonders mit ihrer Sammeltatigkeit - Beeren, Pilze, 
Kräuter, und, als "Notvorrat" für die Tiere, Laubsträucher und Tannenreisig - 

zur Oekonomie des Hauses bei. 

1) "Pli bialas las fmas, pli vitas las scadialas" - je schöner die Frauen desto leerer die 
Schüsseln, und: "Maridar per bellezia ei nuot en cazette" - eine schöne Braut ist noch keine 
volle Pfanne. Vgl. dazu unten Seite ; vgl. ebenfalls L. Hendrys Ranan "Tia veglia daventi" 
in: Tschespet 1959. 

2) Die Kleinkinder liess man während der Feldarbeiten in einem neben d a  Acker gestellten Wägel- 
chen heiser schreien der hin und wieder von ältewn Geschistem hüten. Nil. Mitteilung. 

3) Vgl. Hager, S. 281 



D i e  V i e h w i r t s c h a f t  s t a n d  i h r e r  besonderen Bedeutung e n t s p r e c h e n d  i n  d e r  a l l e i -  

n i g e n  Kompetenz des Mannes. Das g a l t  auch f ü r  d i e  V e r a r b e i t u n g  d e r  M i l c h p r o d u k -  

t e .  Nach e i n e r  Redensar t  gab es d r e i  S o r t e n  Käse, wenn d i e  Frauen i h n  h e r s t e l l -  

t e n :  "lom, senza c r u s t a  e  g r a d  f a t g "  - weichen,  ohne K r u s t e  und gerade gemach- 

ten .  D i e  Männer a b e r  l i e b t e n  i h r e n  Käse h a r t ,  m i t  d i c k e r  K r u s t e  und g u t  g e l a -  

g e r t :  Den Frauen wurde sogar  d e r  A u f e n t h a l t  a u f  den Maiensässen und den A l p e n  
1 u n t e r  Androhung von z i v i l e n  und k i r c h l i c h e n  S t r a f e n  v e r b o t e n  - e i n e  Ökonomi- 

sche Anordnung m i t  m o r a l i s c h e r  Wirkung. 

D i e  Knaben übernahmen das Hü ten  d e r  T i e r e :  Schweine, Z i e g e n  und Schafe,  und 

s c h l i e s s l i c h  R i n d e r  - d i e  zunehmende S c h w i e r i g k e i t  kam einem s o z i a l e n  P r e s t i g e -  

gewinn g l e i c h .  S c h l e c h t e  H i r t e n ,  d i e  das V i e h  i n  P r i v a t w i e s e n  und Aeckern  we i -  

den l i e s s e n ,  mussten d a m i t  rechnen,  d i e  Pfändung aus e i g e n e r  o d e r  des V a t e r s  

Tasche zu b e z a h l e n  und v e r l o r e n  v i e l l e i c h t  i h r e n  angesehenen Posten.  
2  

D i e  E r fah rung  a l s  Hü te rknabe  p r ä g t e n  den Umgang des  Erwachsenen m i t  s e i n e n  T i e -  

ren .  Man wurde s i c h  i m  Besondern d e r  Ge fah ren  bewusst ;  Uebermut, U n v o r s i c h t i g -  

k e i t  o d e r  N a c h l ä s s i g k e i t  i m  Umgang m i t  dem V i e h  konn te  f a t a l e  Fo lgen  haben: 

D i e  Kuh gab k e i n e  M i l c h  mehr, das R ind  b r a c h  s i c h  e i n  Be in ,  das Schaf  s t ü r z t e  

ü b e r  d i e  s t e i l e n  Felswände. S p ä t e r  musste  man En tsche idungen  t r e f f e n :  S o l l t e  

man e i n  T i e r  k a u f e n  o d e r  e i n e s  verkaufen,  s o l l t e - m a n  R i n d e r  f ü r  den M a r k t  züch- 

t e n  o d e r  M i l c h k ü h e  h a l t e n ,  usw. 

Kurz,  d e r  En tsche idungssp ie l rau rn  - und d i e  M ö g l i c h k e i t ,  F e h l e r  zu  machen - war 

um e i n i g e s  g r ö s s e r  a l s  i m  Ackerbau. Das mag insgesamt  e r k l ä r e n ,  warum d i e  

s e l b s t b e w u s s t e n  O b e r l ä n d e r  Bauern i n  d e r  Regel  i h r e  Frauen aus d iesem Produk- 

t i o n s b e r e i c h  aussch lossen.  I n  a  Speschas "Katech ismus des souveränen Bauern" 

h i e s s  es k l i p p  und k l a r :  "Der V a t e r  b e f i e h l t ,  d i e  M u t t e r  kommt nach ihm und s i e  

muss ihm i n  g e r e c h t e n  Sachen nachgeben und gehorchen.  113 

1) GO 181 1: 9; GO 1832: 8  sah vor, dass "keine  rauen sich auf Maiensässen d e r  Alpen, weder i m  
Frühling noch i m  h r ,  aufhalten dürfen, wie dies i n  l e t z te r  Zei t  übl ich wurde. Das Verbot 
g i l t  f ü r  a l l e  Frauen, d ie ä l t e r  a l s  13 d e r  14 Jahre sind." 

2) GO 1832: 2; 1857: 2, 6, 7 
3) a  Spescha, Katechims, S. 37 



I m  Gegensa tzzm Ackerbau, d e r  m i t  Ausnahme d e r  N a c h b a r h i l f e  d i e  Gemeinschaft  

kaum beanspruchte,  t a n g i e r t e  d i e  e x t e n s i v e  Nutzung des Bodens durch  d i e  Vieh- 

h a l t u n g  d i e  I n t e r e s s e n  a l l e r  Bauern. O r g a n i s a t i o n  und K o n t r o l l e  musste du rch  

e i n  ausgek lüge l t es  System g e s i c h e r t  und veränder ten  V e r h ä l t n i s s e n  angepasst 

werden. I m  D u r c h s c h n i t t  a l l e  zehn Jahre wurde desha lb  d i e  W i r t s cha f t so rdnung  

r e v i d i e r t  und - i m  S inne e i n e r  Gesetzessammlung - s c h r i f t l i c h  f e s t g e h a l t e n .  

D i e  i n d i v i d u e l l e  Nutzung des Bodens, h a u p t s ä c h l i c h  F e t t -  und Magerwiesen a u f  

d e r  T a l s t u f e ,  u n t e r l a g  i n s o f e r n  gewissen Beschränkungen, a l s  d i e  Fe lde r  

- i n  Gemengelage waren. Probleme ergaben s i c h  da etwa durch  Transpor te ,  d i e  

wegen f e h l e n d e r  Wege über  d i e  Fe lde r  d e r  Nachbarn gemacht werden mussten. 
1  

Anpf lanzen,  Heuen und E rn ten  musste desha lb  k o o r d i n i e r t  werden. 

- i m  F r ü h l i n g  und He rbs t  d e r  Gerneinatzung un te r lagen .  Zäune mussten abge leg t ,  
2 

d i e  Wiesen gesäuber t ,  und d e r  Z e i t p u n k t  des M i s tens  abgesprochen werden. 
4 

S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  musste d i e  p r i v a t e  Nutzung i n n e r h a l b  d e r  f ü r  d i e  Gemein- 

a tzung geschlossenen Z e i t  beendet se in .  

Abgesehen von d e r  g r u n d s ä t z l i c h e n  E i n h a l t u n g  d e r  f e s t g e l e g t e n  F r i s t e n  und Ter-  

mine b l i e b  d i e  e i g e n t l i c h e  Nutzung des Pr i va tbodens  i n  q u a n t i t a t i v e r  und qua- 

l i t a t i v e r  H i n s i c h t  jedem e i n z e l n e n  Bauern über lassen.  

Bestimmungen hingegen, d i e  ö f f e n t l i c h e  Güte r  - Heimweiden, Alpen, Mähder und 

Waldungen - b e t r a f e n ,  schränk ten  d i e  p e r s ö n l i c h e  F r e i h e i t  w e i t  s t ä r k e r  e i n .  

E r s tes  Z i e l  a l l e r  Massnahmen war d i e  E r h a l t u n g  d e r  Q u a l i t ä t  von Weiden und 

Wäldern. Um d i e s  zu e r re i chen ,  musste das V e r h ä l t n i s  von Angebot (Weide- resp. 

Waldarea l )  und Nachf rage ( T i e r e ,  Menschen) s t ä n d i g  neu g e r e g e l t  werden. 

- D i e  Weiden, insbesondere d i e  Heirnweiden, mussten gegen drohende Vergandung 

geschü t z t  werden. A l l e  v iehbes i t zenden  Bauern waren desha lb  v e r p f l i c h t e t ,  Ro- - 
dungs- und Säuberungsarbei  t e n  zu übernehmen. ' Zäune und Mauern zu e r s t e 1  1  en 

und zu e r h a l t e n 6  und den Zugang zu den Weiden zu s i che rn .  7 



D i e  Wälder, Lawinenschutz  und B r e n n h o l z l i e f e r a n t e n ,  wurden i n d i r e k t  d u r c h  

d i e  Nutzung von F a l l h o l z  g e r e i n i g t  und - ab Ca. 1860 - sogar  a u f g e f o r s t e t .  
1 

- Grösseren E r f o l g  v e r s p r a c h  d i e  Regelung d e r  Nachf rage:  D i e  Nutzung d e r  Heim- 

weiden u n t e r l a g  e i n e r  d e r  Anzahl  und Rasse d e r  T i e r e  entsprechenden Ordnung, 

d i e  wiederum vom Z u s t a n d  d e r  Weide abhängig  war. So wurden z.B. i m  Sommer 

n u r  e i n e . o d e r  zwei  Heimkühe zugelassen,' P f e r d e  o d e r  Ochsen mussten, wenn 

s i e  n i c h t  gerade a l s  Z u g t i e r e  b e n ö t i g t  wurden, a u f  d e r  A l p  ge lassen  vierden 

und den K ä l b e r n  wurde e i n  best immtes Weidearea l  zugesprochen;4 a u f  d i e  Hut  

d e r  H a u s t i e r e  (Schweine) wurde besonders  g e a ~ h t e t . ~  Das Sammeln von Al lmend- 

heu u n t e r l a g  s t r e n g e n  Regeln, w i e  d i e s  e twa das Verbo t ,  dazu Werkzeuge 

( S i c h e l ,  Sense, e t c .  ) zu benützen,  bewei s t .  
6 

Das g l e i c h e  P r i n z i p  g a l t  b e i  d e r  Waldnutzung: Während F a l l h o l z  i n  d e r  Regel 

g r a t i s  und zu j e d e r  Z e i t  gesammelt werden konnte,  wurde Bauholz - w i e  das 

Wi ldheu - n u r  i m  b e s c h r ä n k t e n  Umfang (Aus losung)  und gegen Bezahlung abge- 

geben. 
7 

Auf d i e  E i n h a l t u n g  s ä m t l i c h e r  V o r s c h r i f t e n  musste n a t ü r l i c h  e i n  besonderes Ge- 

w i c h t  g e l e g t  werden. E igens dazu best immte P fänder  ( p i n d r a d e r ) ,  g r u n d s ä t z l i c h  

aber  j e d e r  Bauer bewachten d i e  T ä t i g k e i t  d e r  H i r t e n  und d e r  ~ a c h b a r n . ~  D i e  

" S p i t z e l d i e n s t e "  f u n k t i o n i e r t e n  a u f  d e r  B a s i s  von Entschäd igungen - i n  d e r  

Regel d i e  H ä l f t e  d e r  an d i e  Gemeinde zu e n t r i c h t e n d e n  Busse g i n g  an den K läger .  

D i e  Höhe d e r  Busse h i n g  ab von d e r  T i e r r a s s e ,  von d e r  Tages- resp .  N a c h t z e i t ,  

von d e r  J a h r e s z e i t  und n a t ü r l i c h  von d e r  Anzahl  b e r e i t s  vorgekommener Ueber t re -  

t u  ngen. 9 

Das P r i n z i p  d e r  g e g e n s e i t i g e n  Ueberv~achung l a g  d e r  Gemeinschaf t  ebenso zusrun-  

de w i e  d i e  f r e i w i - l l i g e  K o o r d i n a t i o n  gemeinsam zu b e w ä l t i g e n d e r  Aufgaben. IV icht  

s e l t e n  s tanden j e d o c h  s o z i a l e  D i f f e r e n z e n  und d i e  d a m i t  zusammenhängenden I n -  

t e r e s s e n s l a g e n  einem a l l g e m e i n e n  Konsens i m  Wege. D i e  e i g e n t l i c h e  L e i s t u n g  des 

Gemeinwesens bes tand  d a r i n ,  M i t t e l  und Wege z u r  Lösung s o z i a l e r  K o n f l i k t e  zu 

f inden.  Das w i r d  am B e i s p i e l  d e r  Vor- und Nachweiderechte  d e u t l i c h :  Durch s i e  

1) GProt. Juni 1853, Mai 1861, Noverrt>er l E H ,  Erz 1869; Gas.Rcm. 30.04.1869 
2) GO 1811: 5; 1814: 7; 1832: 36 
3) GO 1814: 3, 5; 1823: 7; 1857: 7, 9 
4) GO 1857: 2, 6, 8, 10 
5) GO 1811: 1, 4; 1814: 9; 1823: 1, 4, 6; 1857: 7 
6) GO 1814: 15; 1818: 3; 1823: 11 
7) GProt. 1838 - 70 
8) GO 1814: 3, 4, 9; 1818: 4; 1823: 3; 1832: 2, 3; 1857: 2, 3, 4, 6 
9) GO 1814: 2; 1818; 2, 4; 1823; 1, 2; 1832: 3; 1857: 2, 7 



genossen d i e  ärmeren Bauern ä h n l i c h e  P r i v i l e g i e n  w i e  d i e  besse r  s i t u i e r t e n  

M a i e n s ä s s b e s i t z e r .  Das g e n o s s e n s c h a f t l i c h e  P r i n z i p  kam e b e n f a l l s  i n  d e r  d i e  

p r i v a t e n  Rechte e n t s c h e i d e n d  e insch ränkenden  Gemeinatzung zum Ausdruck.  Auf  

s i e  w i r d  u n t e n  noch zurückzukommen s e i n .  

N a c h b a r h i l f e  und Gemeinwerk z i e l t e n  n i c h t  n u r  a u f  e i n e  R a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  

A r b e i t  ab, sondern  wurden o f t  z u r  u n e n t b e h r l i c h e n  U n t e r s t ü t z u n g  B e n a c h t e i l i g -  

t e r .  E r k r a n k t e  e twa d e r  F a m i l i e n v a t e r  während d e r  a r b e i t s r e i c h e n  E r n t e z e i t  

und war k e i n e r  d e r  F a m i l i e n m i t g l i e d e r  i n  d e r  Lage, d i e  A r b e i t  z u  e r l e d i g e n ,  

r i e f  d e r  D o r f m e i s t e r  i n  einem Gang d u r c h  d i e  O r t s c h a f t  a l l e  Nachbarn z u r  M i t -  

h i l f e  au f .  1  

H i n t e r  den g e g e n s e i t i g e n  H i l f e l e i s t u n g e n  s t a n d  n a t ü r l i c h  auch d e r  Zwang d e r  

Gemeinschaf t .  D i e  zum Gemeinwerk au fgebo tenen  Männer mussten n i c h t  s e l t e n  

d u r c h  d i e  Androhung von Bussen z u r  A r b e i t  bewegt werden. Das g a l t  besonders  

dann. wenn d i e  zu  l e i s t e n d e  A r b e i t  mehr den I n t e r e s s e n  e i n i g e r  w e n i g e r  a l s  

dem Gemeinwohl d i e n t e .  2 

'Au fgebote ,  V e r p f l i c h t u n g e n ,  Anordnungen und V e r b o t e  - d i e  k o n z e n t r i e r t e  Wie- 

dergabe e r w e c k t  den E i n d r u c k  e i n e r  v o l l s t ä n d i g  d u r c h o r g a n i s i e r t e n  b ä u e r l i c h e n  

G e s e l l s c h a f t .  Doch das B i l d  i s t  wohl  u n v o l l s t ä n d i g :  Best immt  gab es ausge- 

sprochen u n p r a k t i s c h e  V e r h ä l t n i s s e ,  und d i e  h ä u f i g e n  U e b e r t r e t u n g e n  d e r  Ord- 

nungen deu ten  a u f  e b e n f a l l s  vorhandene Fre i räume.  

Um d i e  J a h r h u n d e r t m i t t e  g e r i e t e n  d i e  e r s t a r r t e n  S t r u k t u r e n  a l l m ä h l i c h  i n  Be- 

wegung. Der  E i n b r u c h  d e r  "neuen Z e i t "  wurde besonders  i n  den t r a d i t i o n e l l e n  

Formen d e r  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  Nutzung s p ü r b a r .  Ueber d i e  verschiedenen Refomer-  

suche und i h r e  m ö g l i c h e n  Auswirkungen s o l l  i m  f o l g e n d e n  A b s c h n i t t  d i e  Rede 

se in .  

7 )  Vgl. Gadola 1939, S. 6 f. 
2) z.B. Wuhrarbeiten an Wildbchen (GProt. Juri 1838). 



2.3 VERAENDERUNGEN DER EIGENTUMS- UND NUTZUNGSFORMEN 

2.3.1 D i e  A l p w i r t s c h a f t  

N i c h t  a l l e  au f  Tave tscher  Boden . l iegenden Alpen waren auch g l e i c h z e i t i g  i m  Be- 

s i t z e  d e r  Gemeinde. Der h i s t o r i s c h e n  En tw i ck l ung  d e r  Eigentumsformen s e i t  dem 

M i t t e l a l t e r  entsprachen d i e  P r i v a t a l p e n ,  d i e  Lehensalpen und d i e  Gemeindeal- 

pen. 1 

Das r i e s i g e  A l p a r e a l  h a t t e  d i e  Tave tscher  i m  16. und 17. Jh. dazu bewogen, d i e  

q u a l i t a t i v  m inde rwe r t i gen  oder nur  schwer zugäng l i chen  Alpen an Auswär t ige ab- 

zustossen.' D i e  ü b r i g e n  Alpen, Lehensalpen und Gemeindealpen, b l  ieben grund- 

s ä t z l i c h  d e r  Nutzung durch  d i e  Tave tscher  Bauern vo rbeha l ten .  Wenngleich d i e  

W i r t s c h a f t s a u s r i c h t u n g  i m  ganzen T a l  d i e  g l e i c h e  war, ze i chne te  s i c h  d i e  Alpen- 

nutzung durch  versch iedene Formen aus. Geog ra f i s che  Gegebenheiten, Eigentums- 

formen und w i r t s c h a f t l i c h e  Anforderungen, i n  e r s t e r  L i n i e  aber e i n e  e i g e n t l i c h  

e rs taun1  i c h e  I n n o v a t i o n s b e r e i  t s c h a f t  mögen h i n t e r  den i m  19. Jh. r e c h t  häu f i gen  

Veränderungen gestanden haben. 

Wie eng d i e  Nutzung e i n e r  A l p  m i t  den w i r t s c h a f t l i c h e n  Ve rhä l t n i s sen  i m  Ta l -  

boden zusammenhing, kommt i n  d e r  grundsätz l ichen Bestimmung zum Ausdruck, wo- 

nach d i e  Z a h l  d e r  z u r  A lp  zugelassenen T i e r e  e i nes  Bauern m i t  d e r  m i t  eigenem 
3 

Heu ü b e r w i n t e r t e n  Anzahl i d e n t i s c h  s e i n  musste. Das Heuvolumen, d.h. d i e  Grös- 

se des Ta lgu tes  war d e r  den V i e h b e s i t z  bestimmende F a k t o r  - Heukauf ausserha lb  

des Ta les  wurde durch  versch iedene Bestimmungen e rschwer t .  
4 

Diese Grundregel  e r f u h r  i m  19. Jh. a l l e r d i n g s  h ä u f i g e  M o d i f i k a t i o n e n :  Je nach 

Heuvorra t ,  Zustand de r  Weidef läche oder. T i e rbes tand  konn te  s i e  f r e i z ü g i g e r  aus- 

g e l e g t  werden. 

1) Vgl. dazu Gadola 1940, S. 30 - 36; Venzin, S. 48 f; Privatalpen waren Comera, Cavradi, IValps; 
Lehensalpen waren Tschamutt, Vall, Val Giuv, und Ggneindealpen Val T i a m ,  Cuolm Cavorgia, 
Cuolm Val, Culmatsch / Tgan, Nual, b o t  / Val S t r im,  Maighels / Val Milar, Caschl; und Cuolm Davi 

2 )  Cornera (das allerdings nie i n  Gerreindebesitz war) wurde von Faido her bestossen - ein nach 
a Spesclia schier iges und gefährliches Unterfangen (S. 310); Cavradi gelangte durch Schenkung 
an die Pfarrei Tmn (Flioth, S. 40-47); Nalps de grass wrde  an eine Disentiser Genossenschaft 
verkauft und Nalps de magher bl ieb vollständig i m  Besitze des Klosters. 

3) Vgl. Weiss 1941. S. 198 ff.. I m  Engadin und i m  Prättigau hing die Alpnukung v m  o f f i z i e l l  g e  
schatzten Heuertrag ab (Weiss 1941. S. 203). 

4) Vgl . unten S. 40 f. 



Es s t a n d  dann d i e  M ö g l i c h k e i t  o f f e n ,  d i e  T i e r e  f ü r  den Sommer n u r  zu pachten,  

oder  i m  F r ü h l i n g  e i n  o d e r  zwei  T i e r e  zu k a u f e n  und i m  W i n t e r  dem E igen tümer  zu- 

rückzugeben. D i e s e  g r u n d s ä t z l i c h e  Oeffnung geschah a l l e r d i n g s  e r s t  i n  den 40er  

Jahren und wurde e r s t  i n  den 6 0 e r  Jah ren  z u r  g ü l t i g e n  Regel. 

D i e  Lockerung d i e s e r  Bestimmung s t a n d  i n  e inem gewissen Gegensatz z u r  En tw ick -  

l u n g  d e r  e i g e n t l i c h e n  A lpnu tzung .  

Nach d e r  " u r s p r ü n g l i c h e n  Methode", d e r  "moda p r i m i t i v a  de guder  l a s  alpswl l e g -  

t e  e i n  Bauer zusammen m i t  e i n  p a a r  Nachbarn w a h r s c h e i n l i c h  s e i n e  gesamte Vieh- 

habe a u f  e i n e  und d i e s e l b e  ~ l p . '  Während des Sommers k o n n t e  e r  nach L u s t  und 

Laune s e i n e  T i e r e  a u f  e i n e  andere,  besse re  A l p  wechse ln  - noch war genügend 

P1 a t z  vorhanden. 

E i n e  E insch ränkung  d e r  we i tgehend  f r e i e n  A l p n u t z u n g  d ü r f t e  i n  den 2 0 e r  und 30er  

Jahren eingesetzt haben. I n  d e r  Gemeindeordnung von 1832 wurde e r s t m a l s  e i n e  

K o n t i n g e n t i e r u n g  d e r  T i e r e  p r o  A l p  und Bauer  e r ~ ä h n t . ~  Dem " u l i v a r "  ( a u s g l e i -  

chen) musste  e i n e  V iehzäh lung  und e i n e  Bestandesaufnahme d e r  A l p  vorausgehen - 

d e r  a d m i n i s t r a t i v e  Aufwand v e r m e h r t e  s i c h .  
4 

G l e i c h z e i t i g  b e s c h r ä n k t e  man den f r e i e n  Wechsel d e r  A l p  während des Sommers 

a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  e i n e n  Tausch m i t  e inem andern  Bauern vorzunehmen. 5 

Ende d e r  3 0 e r  J a h r e  s tanden  s i c h  B e f ü r w o r t e r  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  f r e i e n  Nutzung 

und B e f ü r w o r t e r  d e r  "modernen" A l  p t e i  l u n g  ( i n  Kuh-, R inde r -  und Schmal v i e h a l -  

pen) und den d a m i t  zusammenhängenden E inschränkungen i n  h ä u f i g e n ,  r e c h t  h e f t i g  

g e f ü h r t e n  D i s k u s s i o n e n  gegenüber.  Dem Gemeindevorstand - i n  d e r  Regel aus g u t  

b i s  s e h r  g u t  s i t u i e r t e n  Bauern zusammengesetzt - g e l a n g  es  e r s t  nach einem wei -  

t e r e n  Jah rzehn t ,  s i c h  gegen d i e  " K l e i n e n "  du rchzuse tzen  und s i e  von den w i r t -  

s c h a f t l i c h e n  V o r t e i l e n  d e r  nach V i e h r a s s e  und - a l t e r  g e t r e n n t e n  Sömmerung zu 

überzeugen. 6 

1) Venzin, S. 49 
2) Diese n ich t  u n m t r i  ttene, archaisch amtende Eigenheit lässt  sich i n  den diesbezügl ichen 

Bestimngen der Gemeindeordnungen von 181 1, 14 und 18 nacheisen, ausserdem i n  der Aufforde- 
rung, d ie  Tiere an einem Tag gemeinsam zur Alp zu treiben. (GO 1823: 9; 1832: 12) 

3) CO 1832: 42, 43. Wie neu d ie  B e s t i m n g  war, belegt d ie am Rande notierte, ausführliche Er- 
klärung durch den Schreiber. 

4) Die Alpordnung von 1847 enthalt  erstmals auch d ie  Resultate einer Viehzählung. 
5) GO 1832: 42. I n  der Regel bevorrugte e in  Bauer eine Alp, d ie  dem Wohnort, resp. dem Maiensäss 

arn nächsten gelgen war: Bei Schneefall etwa musste d ie  kleinere Wegstrecke zurückgelegt werden, 
un zu den kirrweiden zu gelangen. Da Kälte und fehlendes Futter d ie  Milchleistung deutl ich 
senkte, befanden sich d ie  Besitzer von Maiensässen. d ie  ih re  Kühe i m  S t a l l  m i t  eiaenem Heu fut- 
tern konnten, deutl ich i m  Vortei l .  (Vgl. Berther, P.B. 1940, S. 37; P f is ter  11, S: 39; 
GO 1832: 11, 41). 

6) Vgl. GProt. April/Juni 1840 



M i t  d i e s e r  Neuerung s t a n d  auch d e r  E i n f ü h r u n g  und A u s b i l d u n g  neuer  v e r w a l t u n g s -  

und v e r a r b e i t u n g s t e c h n i s c h e r  S t r u k t u r e n  n i c h t s  mehr i m  Wege. 

Wie sah nun i m  E i n z e l n e n  d i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  A lpnu tzung  um d i e  J a h r h u n d e r t -  

m i t t e  aus? 

Aus dem r e g e l l o s e n  Zusammenschluss e i n i g e r  Bauern waren N u t z u n g s k o r p o r a t i o n e n  

(caschadas) en ts tanden ,  bestehend aus 14 - 16 Bauern ( p u r s a n a v e l s ) . '  Während 

d i e  G a l t v i e h -  und K l e i n v i e h a l p e n  w e i t e r h i n  von d e r  Gemeinde v e r w a l t e t  wurden, 
2  

h a t t e  d i e  K o r p o r a t i o n  nun das Recht, während zehn Jah ren  e i n e  Kuha lp  nach Be- 

l i e b e n  zu nutzen.  Nach A b l a u f  d e r  F r i s t  wurde e i n e  N e u e i n t e i l u n g  d e r  A l p r e c h t e  

und K o r p o r a t i o n e n  ~ o r ~ e n o m m e n . ~  Der  Nu tzve rband  wurde zum " S t a a t  i m  S taate" :  

E r  " r e g e l t  s e i n e  V e r h ä l t n i s s e  i m  I n n e r n  s e l b s t ä n d i g ,  d i e  M i t g l i e d e r  t r e t e n  zu 

Besch lüssen zusammen, geben s i c h  we i tgehend  s e l b s t  i h r e  Satzung,  wäh len i h r e  

Beamten (. . ). 114 

Ausser  den P f l i c h t e n ,  d i e  dem f ü r  e i n  J a h r  gewäh l ten  H ü t t e n m e i s t e r  ob lagen,  
5 

- B e s i c h t i g u n g  d e r  A lp ,  Wahl d e r  A lpknech te ,  Regelung des A b t r i e b s  b e i  Schnee- 

f a l l ,  e t c .  - wurden s ä m t l i c h e  A r b e i t e n  u n t e r  den M i t g l i e d e r n  a u s g e l o s t .  Das 

g l e i c h e  V e r f a h r e n  wurde auch b e i  d e r  R e i h e n f o l g e  d e r  i n d i v i d u e l l e n  Nutzung an- 

gewendet. F ü r  e i n ,  zwei  Tage, f e s t g e l e g t  i n  e inem e x a k t e n  Z e i t p l a n ,  konn te  e i n  

Bauer d i e  gesamte Mi lchmenge z u r  p e r s ö n l i c h e n  Käse- und B u t t e r p r o d u k t i o n  nutzen.  

D i e  f ü r  d i e  A u f t e i l u n g  d e r  S e n n e r e i p r o d u k t e  e n t s c h e i d e n d e  Au fze i chnung  d e r  

Mi lchmenge geschah d u r c h  zwei  v e r s c h i e d e n e  Systeme. 

A  Spescha b e s c h r i e b  1805 a u s f ü h r l i c h  das  probem melken^“, das  zu Beg inn  des A l p -  

sommers d u r c h g e f ü h r t  wurde: Etwa e i n e  Woche nach dem A l p t r i e b  wurden a l l e  Kühe 

von den Bauern gemolken ( i m ' L 0 s v e r f a h r t . n )  und d i e  d e r  M i l c h l e i s t u n g  d e r  e i g e -  

nen Kühe en tsp rechende  Käs- und But termenge best immt .  Am Ende des Sommers ve r -  

t e i l t e  man d i e  P r o d u k t e  nach dem e inma l  f e s t g e l e g t e n  S c h l ü s s e l .  6  

.I) Berther, P.B. 1940, S. 37 
2) Die Trennung von Galtvieh und Kühen wurde erstmals 1%7 i n  der Alpordnung erwähnt. Hohere, 

rauhe Alpen waren f ü r  das Ga1 tvieh, d i e  milderen f ü r  d ie  Kühe bestimmt. Die Alpladung nisste 
an zwei Tagen v o r g e m n  wrden. GO 1846: 3, 5. 

3) Dies erk lä r t  auch den Zehn jahres-Rythmis, der i n  d ie  A l  pordnungen integrierten Gmindeordnungen. 
Ein hlebeneffekt war, dass auf den Unterhalt von vormals v ö l l i g  verwahrlosten Alpgebuden 
(a Spescha, S. 209 f) und Alpveiden i m  Interesse jedes einzelnen Bauern mehr Gwicht  gelegt 
wurde. 

4) Condrau, S. 73 
5) I n  den 50er Jahren wählte d ie  Gemeindeversamnlung den Cautegia (GProt. k r z  1852 und &rz 

1853); von den K e r n  an, d ie  Korporation. (Venzin, S. 50). 
6) a  Spescha, S. 207; Vgl. auch Weiss 1941, S. 215 ff. ; k o t h  "a mesiras'\ 



I n  dem aus den 50er  Jah ren  ü b e r l i e f e r t e n  V e r f a h r e n  wurde d i e  M i l c h  h ingegen  
1 

t ä g l i c h  gewogen ( n i c h t  gemessen ), d i e  gesamte, während des e i n -  b i s  d r e i  t ä g i -  

gen Käsens g e n u t z t e  M i l c h  und d i e  Mi lchmenge d e r  e igenen  Kühe g e t r e n n t  e r r e c h -  

n e t  und a u f  k l e i n e  H o l z s t ä b c h e n  ü b e r t r a g e n .  D i e  Abrechnung wurde j e w e i  1 s v o r -  

genommen, wenn a l l e  M i t g l i e d e r  d e r  K o r p o r a t i o n  e i n m a l  g e k ä s t  h a t t e n  - während 

des Sommers a l s o  v e r s c h i e d e n e  Male.  

D i e  b e i d e n  Abrechnungsar ten  s p i e g e l n  g l e i c h z e i t g  v e r s c h i e d e n e  Nutzungssysteme. 

Das Probemelken i m p l i z i e r t e  d i e  V e r a r b e i t u n g  d e r  M i l c h  d u r c h  e i n e n  a n g e s t e l l t e n  

Bauern o d e r  Sennen und d i e  Lagerung d e r  P r o d u k t e  i n  d e r  A l p h ü t t e .  A Spescha e r -  

wähnt t a t s ä c h l i c h  d i e  A u f t e i l u n g  d e r  Gebäude a u f  den Lehensa lpen i n  e i n e n  

" M i l c h k e l l e r "  und i n  e i n e  " ~ e n n e r e i ' . ~  Demgegenüber s t e l l t e  B e r t h e r  f e s t ,  dass 

d i e  T a v e t s c h e r  A l p e n  " k e i n e  Sennen und k e i n e  M i  1 c h k e l  l e r "  h ä t t e n . 4  D i e  Bauern 

nahmen i h r e  s e l b s t  h e r g e s t e l l t e n  M i l c h p r o d u k t e  g l e i c h  m i t  i n s  T a l .  Der e n t -  

sche idende U n t e r s c h i e d  l a g  nun d a r i n ,  dass  m i t  d i e s e r  z w e i t e n  Methode d i e  Quan- 

t i t ä t  und Q u a l i t ä t  d e r  P r o d u k t i o n  dem e i n z e l n e n  Bauer we i tgehend  f r e i g e s t e l l t  

war. 5 

Spä tes tens  i n  den 6 0 e r  Jahren,  a l s  d i e  Lehensa lpen a u s g e k a u f t  wurden, ve r -  
I 

schwand i r n  T a v e t s c h  auch das Probemelken. D i e  nun a u f  a l l e n  A l p e n  ü b l i c h e  "Grup- 

pensennere i "6  wurde e r s t  1906 aufgegeben und das Käsen e inem a n g e s t e l l t e n  Sen- 

nen ü b e r l a s s e n .  

1) Messen d e r  wzgzn war offenbar eine Frage der Philosophie - es hiess, dass messen "gerechter" 
sei. (Soler, S. 246) 

2) Vgl. Berther, P.B. 1940, S. 43 f: Weiss 1941, S. 230 ff.. Die "st ia las da latg" haben wegen 
ih re r  kunstvollen Ausgestaltung einige Berühthe i t  'erlangt. 

3) a Spescha, S. 21 1. ü ie  FTcjnche hatten das Recht, ihren Käseantei 1 vor den Bauern aus den auf- 
gereihten Käselaibern auszuwählen. Die Aufbewahning der M i  l c h p d u k t e  auf der Tschamitter Alp 
geschah i n  einem klostereigenen Haus i m  Dorfe. Eine weitere Besonderheit dieser Alp war d ie  
Bestossung m i t  sämtlichen Tieren - s ie  war j a  b i s  1860 d ie  einzige Alp der Tschamitter. 
(Gadola 1940, S. 30 ff.) 

4) Berther, P.B. 1940, S. 38 
5) Vgl. unten Kapitel 2.5.3 
6) Die "Gnippensennerei " kann zwischen der (privaten) E i  nzelsennerei (hauptsächl i c h  i n  Val serge- 

genden, wo Maiensäss- und Alpstufe zusamnfal len) und der genossenschaftlichen Sennerei ( i n  
beinahe al len Talern m i t  dreistufigem Wirtschaftssystem) eingestuft  werden. 
(Weiss 1941, S. 86 - 95; Vgl. auch "chischada" i n  D& 3, S. 432 - 34. Wechsel-Sennerei war 
auch irn Oberhalbstein bekannt. DRG 1, S. 193). 



2.3.2 D i e  Weide und d e r  Wald 

Nach e i n e r  These P I .  a  Speschas war d i e  " po l  i t i sCh-ökonomi  sche E i  n t h e i  lung"  

de r  T a l s c h a f t  i n  e i n z e l n e  D ö r f e r  schon sehr  f r ü h  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  von 

Bevölkerungszahl  und Weideareal  zustande gekommen. So h ä t t e n  s i c h  d i e  We i l e r  

zu "Nu tzvere i  n i  gungen" zusammengeschlossen: S u r r e i  n  m i  t Nacl  a, Cadanal und 

Foppas; Camischol las  m i t  Zarcuns; Sedrun m i t  Gonda und S a l i n s  und Rueras m i t  

Giuv. E i n z i g  Se lva  und Tschamutt  besässen e igene Heimweiden. 1  

Speschas Hinweis  b e l e g t  e i n e n  grundlegend versch iedenen r e c h t l i c h e n  Anspruch 

a u f  d i e  Nutzung von Alpweiden und Allmenden, wenngle ich be ide  ö f f e n t l i c h e s  

Eigentum waren: Während d i e  A lpen von Ko rpo ra t i onen  g e n u t z t  wurden, deren M i t -  

g l i e d e r  t h e o r e t i s c h  aus dem gesamten T a l g e b i e t  stammen konn tenV2  h i n g  d i e  Nu-. 

t zung  de r  Heimweiden von de r  Z u g e h ö r i g k e i t  zu einem D o r f  ab. Dem D o r f m e i s t e r  

( c a u v i t g )  und d e r  Dorfgenossenschaft  o b l a g  d i e  Regelung d e r  Nutzung, d i e  Wahl 

d e r  V iehhü te r  und des a m t l i c h e n  Pfänders .  

Das Wachstum de r  O r t s c h a f t e n  musste gezwungenermassen zu Re ibe re i en  zwischen 

den Dö r fe rn  füh ren ,  denn das Weidearel  war i m  Gegensatz zu den Alpen r e c h t  

knapp bemessen. D i e  Absteckung d e r  Grenzen war f o l g l i c h  während des ganzen 

19. Jh. e i n  permanenter K o n f l i k s t o f f ;  1892 noch h o f f t e  d i e  Gemeindekommission, 

das Problem " i n a  gada p e r  ad ina" ,  e inmal  f ü r  immer, abgeschlossen zu haben. 3  

Das B e i s p i e l  e i n e s  K o n f l i k t e s  - zwischen Sedrun und Gonda - i s t  aus e i -  
nem G e r i c h t s f a l l  von 1883 ü b e r l i e f e r t .  Um a l t e  Rechte f e s t z u s t e l l e n ,  zog 
man e i n  G e r i c h t s p r o t o k o l l  aus dem Jahre  1820 he rvo r .  D a r i n  pochten d i e  
Sedruner au f  e i n  noch ä l t e r e s  Recht, das ihnen  d i e  Nutzung d e r  Weide i n  
Gonda zugestand, da d i e s e  k e i n e  " p i s t i r a  separada" - Heimweide -, son- 
dern  e i  ne " p i s t i r a  cumi na" - Gemeindeweide - se i .  Gonda a rgument ie r te ,  
d i e  Sedruner hät-hcn f r ü h e r  n u r  dann e i n  Recht a u f  i h r e  Weide gehabt,  
wenn man das Vieh n i c h t  auf d i e  A lpen t r i e b  (was um 1810 d e r  F a l l  gewe- 
sen s e i n  s o l l ) .  J e t z t  aber  habe jedes Dorf  e i n  Recht au f  e igene  Weide 
und müsse d iese ,  da man j a  w ieder  z u r  A l p  t r i e b e ,  i m  Sommer auch "mun- 
d ia r " ,  d. h. von de r  Atzung aussch l iessen .  Gonda e r h i e l t  damals - 1820 - 
Recht.4 

D ie  Gondner h a t t e n  doppe l t es  Unrech t  e r f ah ren :  Einmal war i h r e  Heimweide durch  

d i e  Sedruner Kühe "schwer geschäd ig t " ,  d. h. kah l  ge f ressen  worden, zum anderen 

h a t t e n  s i e  r eg - l emen tsge t reu ih re  e igenen T i e r e  " i n  d i e  Berge" - a u f  Alpweiden - 

1  ) a  Spescha, S. 2T1 
2) Die f re ie  Wahl der Alp führte allerdings k u f i g  zu Korporationen, die aus Nachbarn z u s m n -  

gesetzt waren. (Berther, P.B., S. 42). 
3) "Pastiras della vischnaunca de Tujetsch stigiadas ora e  terminadas ina gada per adina l a  pr i -  

mavera d ig l  on 1892," M. 
4) Protocol de Sentenzias zivi las, Band 2, 1820, G4S 152 



g e t r i e b e n ,  wo s i e  s i c h  " i n  g r o s s e r  G e f a h r  v o r  Abs tü rzen"  befunden h ä t t e n ,  wäh- 

rend  d i e  Sedruner  Kühe g e m ü t l i c h  i m  T a l  g e b l i e b e n  waren. 

D i e  Nu tzungsberech t igung  an A lpen  und A l lmenden war  , g r u n d s ä t z l i c h  an d r e i  

K r i t e r i e n  g e k n ü p f t :  Das B ü r g e r r e c h t ,  d i e  N i e d e r 1  assung i n  e i  nem D o r f  (" f  i ug")  

und d e r  ~ r u n d b e s i  t z .  ' Zusammen g a r a n t i e r t e n  d i e  d r e i  Voraussetzungen f ü r  e i n e n  

fes tumschr iebenen K r e i s  von a l t e i n g e s e s s e n e n  Bauern. D i e s e  h a t t e n  das Recht ,  

i m  Sommer i h r e  T i e r e  a u f  d i e  A l p e n  zu  t r e i b e n ,  d i e  Heimweiden a l s  F r ü h l i n g s -  

und H e r b s t w e i d e  zu nutzen,  d o r t  e v t l .  noch e twas Gras und Laub f ü r  den W i n t e r  

zu sammeln und den B e d a r f  an Brenn- und Bauho lz  zu  decken. 

D i e  Heimweiden b e d e u t e t e n  i n n e r h a l b  des l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  Systems a l s o  

n i c h t  a l l e i n  e i p e  A l t e r n a t i v e  zu  den A lpweiden,  sondern  machten f ü r  e i n e n  T e i l  

d e r  Bevö lke rung  d i e  e i g e n t l i c h e  E x i s t e n z b a s i s  aus. E i n e  Ziege,  d i e  "Kuh d e r  

Armen", k o n n t e  s i c h  m i t h i n  j e d e r  l e i s t e n  - s i e  l i e f e r t e  ihm d a f ü r  M i l c h ,  Z i -  

g e r  und Käse. 

Wer a l l e r d i n g s  d i e  Nu tzungsan fo rde rungen  n i c h t  e r f ü l l t e ,  war  v e r p f l i c h t e t ,  s e i -  

ne Ansprüche a l l j ä h r l i c h  an d e r  Gemeindeversammlung anzumelden. Der B i t t e  d e r  

Aermsten um d i e  " p a s c u l a z i u n  d '  i n a  caura" ,  das We ide rech t  e i n e r  Z iege,  wurde 

i n  d e r  Regel wohlwol  l end , "pe r  1 ' amur d e  Diu" ,  s t a t t g e g e b e n ,  

D i e  Anwendung d e r  m i t  dem B ü r g e r r e c h t  v e r h a f t e t e n  Verordnungen g r ü n d e t e  i n  e i -  

n e r  abwehrenden, s k e p t i s c h e n  H a l t u n g  gegenüber a l l e n  Fremden; d a r i n  u n t e r -  

s c h i e d  s i c h  das Tave tsch  n i c h t  von andern  Gemeinden. 2 

Entsche idender  aber  war das w i r t s c h a f t l i c h e  Problem: D i e  Weidef lächen vermach- 

t e n  n u r  e i n e r  beg renz ten  V i e h z a h l  e i n e  a u s r e i c h e n d e  F u t t e r b a s i s  b i e t e n .  M i t  

ve rsch iedenen  Massnahmen v e r s u c h t e  d i e  Gemeinde, d i e s e  Zah l  zu r e g u l i e r e n .  

Neben d e r  oben genannten W i n t e r u n g s k l a u s e l  wurde d e r  Kauf  von fremdem Heu, 

d e r  e i n z e l n e n  Bauern d i e  Erhöhung d e r  V iehbes tände  e r m ö g l i c h t  h ä t t e ,  v e r b o t e n  

oder  dann m i t  hohen Abgaben - das D o p p e l t e  des Heupre i ses  - b e l e g t .  D i e  Ueber- 

w in te rung .  d e r  T i e r e  i n  a u s w ä r t i g e n  O r t s c h a f t e n  wurde g r u n d s ä t z l i c h  u n t e r s a g t :  

A l s  V a l e n t i n  Cavegn i m  Mai 1854 s e i n e  i n  D i s e n t i s  ü b e r w i n t e r t e n  Z iegen  a u f  d i e  

Weiden l a s s e n  w o l l t e ,  wurde s e i n e  d i e s b e z ü g l i c h e  B i t t e  m i t  E n t r ü s t u n g  abge- 

l e h n t .  
3  

1) Vgl. Moosberqer, S. 66 f. 
2 )  Vgl. unten S. lC9 f. 
3) GProt. Mai 1854 



Dem gleichen - regulierenden - Zweck diente die Kontingentierung des Viehhan- 

dels,  d.h.  des Kaufes von auswärtigen Tieren. 

Zwischen November und Juni wurde jedem Bauernbetrieb eine maximale Einkaufszahl 

zugestanden. welche im Frühling je nach Futter- u n d  Graswuchsverhältnissen noch 

erhöht werden konnte.' Mit dem Kaufe war gleichzei t ig eine Abgabe an die Gemein- 

de (arve) verbunden. Ueber die Kauflimite u n d  dem Erhebungsmodus gerieten sich 

die Tavetscher beinahe jedes Jahr in die Haare: Die einen wünschten einen Pau- 

schal betrag, unabhängig von der Tiergattung, die andern eine monatl iche Taxe, 

die  auf die Tiergattung Rücksicht nahm. 2 

Die Mehrheit der Bauern hatte kein Interesse an einer Lockerung der Kaufslimi- 

ten, denn s i e  garantierten zu einem gewissen Masse eine s tabi le  Besitzordnung. 

Die in den 40er u n d  50er Jahren von der Ausnahme zur Regel gewordene freizügi- 

ge Auslegung der traditionellen Beschränkungen t r a f  denn auch in e r s t e r  Linie 

die unteren Besitzklassen. Mit der verstärkten Nachfrage nach fremdem Heu klet- 

terten die Preise besonders in Krisenzeiten in horrende Höhen. Während die Ar- 

men sich immer t i e f e r  verschuldeten, vermochten die bessergestellten Bauern 

ihre Viehbestände zu vergrössern - eine im Hinblick auf den Exporthandel ent- 

scheidende Positionsverbesserung. 

Der Konflikt zwischen den "fortschri t t l  ichen" u n d  den an den traditionel len 

Strukturen festhaltenden Bauern - ein Konflikt zwischen sozialen Klassen - 

hätte eigentl ich auch in der s e i t  den 30er Jahren diskutierten Frage um die 

Privatisierung der Allmenden zutage treten müssen. "Wie störend", schrieb 1850 

A. von Planta, "wirken auf das Auge nicht jene zahlreichen, weiten, röthlichen 

Flächen. die mit ihren dürren Halmen nur einige magere Heimkühe oder Pferde 

ernähren, während unmittelbar daneben f e t t e  Wiesen und ährenreiche Kornfelder 
I i13 prangen. 

Der "national-ökonomi scheu Lagebericht gipfel te  in der Forderung, die A l  lmen- 

den aufzuteilen u n d  z u  urbacisieren. Für Planta war es weniger entscheidend, 

"wer den Boden besi tzt ,  sondern, dass man ihn mögl ichst  produktiv benutze. I' 

Eine ganze Reihe "modern" eingestell t e r  Bündner t e i  1 ten seine Meinung, vorab 

die Anhänger der ökonomisch-patriotischen Bewegung Graubündens, 

1) GProt. 1841. 1853 und 1865. I n  den 40er Jahren betrug sie vier Tiere, unabhängig von der Gattung. 
2) GPtot. 1841 - 53. 1841 wurde der Pauschalbetrag auf mnatlich X )  Kreuzer pro Tier oder 3.50 fl .  

für die gesamte Periode festgesetzt. 1845 wurde dann der Preis für Pferde auf 8 fl. erhoht, was 
mnatlich 1.20 fl. entsprach, und der für khe mit 30 Kwuzer mnatlich fixiert. 

3) Planta, A. V., S. 20 



F ü r  d i e  Gegenden, i n  denen d i e  A l lmend  i n f o l g e  des ausgedehnten F e t t w i e s e n a r e -  

a l s  t a t s ä c h l i c h  n u r  schwach g e n u t z t  wurde, mochten d i e  V o r s c h l ä g e  P l a n t a s  e i n e  

gewisse B e r e c h t i g u n g  gehab t  haben. Wo j e d o c h  w i e  i m  T a v e t s c h  d i e  Heimweiden 

e i n e  d e r a r t  g rund legende  Bedeutung besassen, h ä t t e  e i n e  P r i v a t i s i e r u n g  den 

G r o s s t e i l  d e r  Bauern  i n  g r o s s e  E x i s t e n z n o t  g e b r a c h t .  

D i e  Frage i s t  d e s h a l b  auch kaum d i s k u t i e r t  worden. Im G e g e n t e i l :  Der e r h ö h t e  

Weidebedarf  f ü h r t e  e i n i g e  Bauern C a v o r g i a s  1853 sogar  dazu, e i n e n  ö f f e n t l i c h e n  

Anspruch a u f  e i n  ( p r i v a t e s )  Maiensäss zu erheben.  
1 

D i e  e i n z i g e  Ausnahme e i n e r  " P r i v a t i s i e r u n g "  b e t r a f  das A l  lmendland,  das den 

Armen z u r  B e w i r t s c h a f t u n g  abgegeben werden s o l l t e .  B i s  1855 h a t t e n  d i e s e  das 

- e x k l u s i v e  - Recht,  a u f  e i g e n s  z u g e t e i l t e n  W e i d e f l ä c h e n  e twas Gras f ü r  i h r e  

Z iegen zu sammeln. M i t  d e r  Aenderung d e r  Armenordnung wurden i h n e n  j e d o c h  Wei- 

den f ü r  den Ackerbau z u g e s i c h e r t ,  d i e  zu a l l e m  h i n  noch i n  d e r  Nähe d e r  Wiesen 

oder  zumindest  an e inem nahen, bequem e r r e i c h b a r e n  O r t  zu  l ' i egen  h a t t e n .  2 

Ausserdem b o t  d e r  Gemeindevors tand v e r s c h i e d e n t l i c h  Weideland zum V e r k a u f  an, 

um m i t  dem E r l ö s  d i e  Armenkasse zu f ü l l e n .  3 

T r o t z  des h a r t n ä c k i g e n  Wide rs tandes  v i e l e r  Bauern wurden d i e  Landverkäu fe  und 

- Z u t e i l u n g e n  1856 d u r c h g e s e t z t .  D i e  Käufer  g e h ö r t e n  m i t  e inem d u r c h s c h n i t t l i -  

chen Vermögen von 5 '600. -  Franken beze ichnenderwe i  se zu den b e s s e r g e s t e l  1 t e n  

Bauern - f ü n f  d e r  z w ö l f  waren ausserdem i n  d e r  Gemeindebehörde und e i n e r  war 

d e r  P f a r r e r .  
4 

Mehr V e r s t ä n d n i s  f ü r  e i n e  f o r t s c h r i t t l i c h e  Lösung e r f u h r  dagegen d i e  Neuord- 

nung d e r  Waldnu'tzung. Nur  e i n  k l e i n e r  T e i l  d e r  Wälder be fand  s i c h  i m  B e s i t z e  

von P r i v a t e n  und K o r p o r a t i o n e n ,  während d e r  G r o s s t e i l  von d e r  Gemeinde v e r w a l -  

t e t  wurde. Auf d i e  D e g e n e r a t i o n  des Waldbestandes d u r c h  u n k o n t r o l l i e r t e  Nu- 

t z u n g  h a t t e  auch P I .  a Spescha h ingew iesen :  

" I n  Tavä tsch  s i n d  ü b e r  1 ' 0 0 0  Gebäude aus H o l z  und d i e s e  müssen w i e d e r  
m i t  Ho lz  u n t e r h a l t e n  werden; d e r  H o l z v e r b r a u c h  i s t  ohne Kuns t  und ohne 
Schonung. J ä h r l i c h  w i r d  mehr o d e r  w e n i g e r  n u r . a u s  K u r z w e i l  i n  den Wäl- 
d e r n  angezündet und u n n ü t z  v e r b r a n n t ,  n u r  um Rauch o d e r  e i n e  g r o s s e  
Flamme zu sehen. 
J ä h r l i c h  werden d i e  Ziegen,  und n i c h t  s e l t e n  t ä g l i c h  i n  d i e  Wälder ge- 

1 ) GProt. Juni 1853. Die Bauern wurden aufgefordert, i h r  angebliches Recht m i t  a l ten Schriften 
zu belegen. Ob ihnen'dies gelang, i s t  n ich t  über l iefer t .  

2) Armnordnung 1855. Vgl. dazu unten S. 110 
3) GProt. 1855, 63, 64 u d  67. I n  Ursem (Uri) wurde 1848/50 jeder Familie e in "Allmendgarten" 

von 400 k' Fläche zugetei 1 t, wo neben Gemise auch Gerste, Hanf und F'lachs angebaut wrde. 
(Bielmnn, S. 87). 

4) Verkaufsprot. 1856 



t r i e b e n ;  v o r z ü g l i c h  i m  F r ü h j a h r  be issen s i e  d i e  e r s t e n  Schöss l inge  weg 
und de r  Nachwuchs w i r d  v e r h i n d e r t  und ve rde rb t .  Man nimmt Mies (Moos) 
und S t reue  aus den Wäldern ohne Schonung und Achtsamkei t ;  dadurch wer- 
den d i e  Wurzeln der  Tannen von ih rem Verdeck und i h r e r  Nahrung e n t b l ö s t .  
E i n  j e d e r  such t  La t t en ,  d . i .  hohe und sch lanke  junge  Bäumchen, d i e  z u r  
Verzäunung und z u r  Un te r l age  d e r  Dächer gebrauch t  werden, nach Be l i eben  
aus; e i n  j e d e r  Bürger  f ä l l t  d a r i n  ( i m  a l l geme inen  Wald), was und wo e r  
w i l l ;  w ä l z t  und s c h l e i f t  das G e f ä l l t e  du rch  d i e  Wälder ohne Rücks i ch t  
und Schonung. "1 

Bannwälder b l i e b e n  zum Schutze v o r  Lawinen und Rüfen, aber  auch a l s  Ho lz reser -  

ve s e i t  j e h e r  von s ä m t l i c h e r  Nutzung ausgesch1ossen. D i e  e i n z i g e  Ausnahme be- 

t r a f  das spo rad i sch  e r l a u b t e  Zusammenlesen des l i egenden  ~ o l z e s . ~  S e i t  den 

30er  Jahren wurde i m  Tavetsch nun auch d i e  Nutzung d e r  ü b r i g e n  Wälder k o n t i n -  

g e n t i e r t .  D i e  s t r e n g  überwachte Abgabe e r f o l g t e  g r u n d s ä t z l i c h  nach Haushal ten; 

danach h a t t e  j ede  F a m i l i e  das Recht a u f  e i n  j ä h r l i c h e s  Quantum an G r a t i s h o l z  

(Brennholz)  und an q u a l i t a t i v  besserem Bauholz.  Der Verkauf  von g rösseren  Men- 

gen - etwa durch  d i e  Folgen von Unwet tern - wurde, w ie  beim Wildheu, m i t t e l s  

Auslosung und Vers te igerung  vorgenommene3 A l s  M i s t r a l  Venzin 1840 d i e  Forde- 

rung  erhob, d i e  Abgabe s t a t t  nach Haushal ten nach Häusern vorzunehmen, fand  

e r  k e i n e  Beachtung. Fam i l i en ,  d i e  m i t  anderen zusammen i n  einem Haus wohnten, 

wären dabei  s t a r k  b e n a c h t e i l i g t  gewesen. E ine  Tendenz z u r  s o z i a l e n  D i s k r i m i -  

n i e rung  beim He r rn  M i s t r a l ?  4  

Um 1850 nahmen d i e  Tavetscher  e i n e  Waldordnung an, d i e  i n  i h r e r  ä u s s e r s t  s t r e n -  

gen Reglement ierung e i n  Novum f ü r  Graubünden d a r s t e l l t e :  Das F ä l l e n  von Holz  

wurde r i g i d e  e i ngesch ränk t  oder  an gewissen S t e l l e n  a u f  Jahre  h inaus g ä n z l i c h  

verboten. D i e  H o l z p r e i  se wurden d e u t l  i c h  e r h ö h t  und - d i e  e i g e n t l  i c h e  Neue- 

rung  - d i e  Verwendung von S te i nen  f ü r  den Bau von Häusern und Zäunen m i t  Prä- - 
mien be lohn t .  6 

Damit wurde z u r  Re t tung  des Waldbestandes e i n  w i c h t i g e r  B e i t r a g  g e l e i s t e t ,  
7 

a n d e r e r s e i t s  v e r s c h l e c h t e r t e  s i c h  d i e  S i t u a t i o n  d e r  f inanzschwächsten Bauern: 

M i t  Ausnahme des Brennholzes übe rs t i egen  d i e  P r e i s e  f ü r  Bauholz i n  manchen Fä l -  

l e n  d i e  vorhandenen M i t t e l .  

1) a  Spescha, S. 213 
2) GProt.  Mai 1845; Vgl. auch bsberger ,  S. 95 
3) GProt. Novenber 1840 
4) Vgl. I\.bva Gas.Rcm. 30.03.1840 
5) Gas.Rcm. 13.01.1860; bsberger ,  S. 96 f. Das genaue Datun f eh l t  wegen einer über fünf Jahre 

hinaus dauernden Lücke der Garieindeprotokol 1  e. 
6) GPmt. Januar 1857. 
7) Gas.Rcm. 30.04.1€!69. I n  den 60er Jahren wurden wiederholt Baum angepflanzt. 



Wo d i e  Fo lgen  e i n e r  mass losen Nutzung d e r a r t  a u g e n f ä l i g  waren w i e  be im Wald, 

z e i g t e n  d i e  T a v e t s c h e r  e i n e  konsequente  Innovat ionsbere i t schaf t .  E i n  a n d e r e r  

F a l l  war dagegen d i e  ö f f e n t l i c h e  Nutzung d e r  p r i v a t e n  G ü t e r  - d i e  sogenannte 

Gemeinatzung. 

2.3.3 D i e  Gemeinatzung 

A l s  i m  O k t o b e r  1863 i.m T a v e t s c h  ü b e r  d i e  Aufhebung d e r  Gemeinatzung abge- 

s t i m m t  wurde, l a u t e t e  das - v e r n i c h t e n d e  - R e s u l t a t :  121 Neinst immen gegen 

ganze 2 Jastimmen. ' Dabei  waren d i e  m i t  d e r  ö f f e n t l i c h e n  A tzung  verbundenen 

N a c h t e i l e  durchaus bedeutend:  
2 

- D i e  Aufhebung d e r  Gemeinatzung i m  F r ü h j a h r  (mundi)  e r f o l g t e  i n  d e r  Regel 

so  spä t ,  dass d i e  f r i s c h e n  Saaten z e r s t ö r t  wurden. 

- Der Anbau von W i n t e r g e t r e i d e  wurde ve runmög l i ch t .  

- D i e  Heuern te  wurde um zwei  b i s  d r e i  Wochen h i n a u s g e z ö g e r t ,  d e r  E r t r a g  war 

dementsprechend g e r i n g .  

- E i n e  d r i t t e  Grasnarbe - nach dem Emd - k o n n t e  n i c h t  mehr heranwachsen. 

Ackerbau und V i e h z u c h t  waren a l s o  g le i che rmassen  d u r c h  e i n e  bedeutende Pro- 

d u k t i o n s e i n b u s s e  b e t r o f f e n .  F ü r  d i e  v iehzüch tenden  T a v e t s c h e r  b e d e u t e t e  das 

f e h l e n d e  Heuquantum k o n k r e t  d i e  Verh inde rung  e i n e s  e r h ö h t e n  V iehbestandes.  

A l s  k o r r e s p o n d i e r e n d e s  M i t g l i e d  d e r  ö k o n o m i s c h - p a t r i o t i s c h e n  Bewegung m i t  

dem ~ h ~ s i o k r a t i s c h e n  Gedankengut b e s t e n s  v e r t r a u t ,  s c h r i e b  dazu 1805 P l a c i  

a Spescha: 

" M i t  d iesem Ueberschuss an Heu (geme in t  war das Heu von e i n g e z ä u n t e n  
Wiesen) kann man auch den V o r t e i l  an Grumet (Emd) berechnen; denn m i t  
mehr Heu kann man d i e  T h i e r e  l ä n g e r  und b e s s e r  i m  S t a l l  f ü t t e r n ,  a l s  
wenn s i e  a u f  den Weidgängen g e n ä h r t  werden. Z u g l e i c h  h a t  man auch den 
g rossen  V o r t h e i l  an Dung, den man sammelt und d e r  z u r  f r u c h t b r i n g e n d e n  
Z e i t  a u s g e l e g t  werden kann. (..) Der Bauer i s t  w i e  e i n  K ind ,  das noch 
n i c h t  gehen kann; man muss i h n  a l s o  m i t  Geduld i n  d i e  H a u s h a l t s k u n s t  
e in füh ren ,  b i s  e r  s e l b s t  d a r i  n, ohne zu  s t r a u c h e l n  gehen kann. "3 

1) GProt.  Oktober 1863 
2) Vgl. Hager, S. 291 
3) a Spescha, S. 217 



Warum l i e s s e n  s i c h  d i e  T a v e t s c h e r  n i c h t  von e i n e r  d e r a r t  g r a d l i n i g e n  Argumen- 

t a t i o n  überzeugen? D i e  V o r t e i l e  e i n g e z ä u n t e r  Wiesen mussten auch i h n e n  bewusst  

gewesen se in ,  denn d i e  Tendenz, e i g e n e  F e l d e r  zu  schonen, war v e r b r e i t e t :  I n  

den Gemeindeordnungen wurde w i e d e r h o l t  a u f  d i e  Regel  h ingewiesen,  wonach d i e  

e igenen  T i e r e  z u r  G e m e i n a t z u n g s z e i t  n i c h t  vom S t a l l  weg i n  e i n e  bes t immte  Rich-  

t u n g  g e t r i e b e n  werden d u r f t e n .  
1 

D i e  F r e i h e i t ,  s e i n e  G ü t e r  i n d i v i d u e l l  zu  b e s t e l l e n  - das Hauptargument d e r  

Gemeinatzungsgegner - s c h e i t e r t e  i m  T a v e t s c h  i n  e r s t e r  L i n i e  am g e r i n g e n  Um- 

fang d e r  p r i v a t e n  Gü te r .  Der  ausgesprochen l a n g e  W i n t e r  h ä t t e  b e i  a u s s c h l i e s s -  

l i c h e r  S t a l l f ü t t e r u n g  e i n e  Heumenge v e r l a n g t ,  d i e  auch m i t  e i n e r  E inzäunung 

d e r  Wiesen n i c h t  e r r e i c h t  worden wäre. D i e  vo rgesch lagene  U m s t e l l  ung b 6 d i  n g t e  

ausserdem e i n e  R e d u k t i o n  d e r  V iehbestände,  d i e  e r s t  nach e i n e r  - unbest immten - 
Z e i t  w i e d e r  a u s g e g l i c h e n  und soqar  e r h ö h t  werden konnte.  Dagegen w e h r t e n  s i c h  

n i c h t  n u r  d i e  K l e i n b a u e r n ,  s o n d e r n a u c h  d i e  e i n e  S t e i g e r u n g  des V i e h e x p o r t e s  be- 

a b s i c h t i g e n d e n  B e s i t z e r  g r ö s s e r e r  Herden. 

Gegen d i e s e  "Sachzwänge" v e r l o r e n  d i e  Argumente, m i t  denen s e i t  den 30er  Jah- 

r e n  f ü r  e i n e  Aufhebung gekämpf t  wurde, i h r e  K r a f t .  Kam dazu, dass s i e  an den 

Zustanden im Tavetsch vorbeizielten. Die k r i t i s ie 'k te  Ha1 t u n g  von K l  e i n t i e r h e r d e n  e twa,  

d u r c h  d i e  w e r t v o l l e s  K u l t u r l a n d  d e r  B e s i t z e n d e n  z e r s t ö r t  würde, g e h ö r t e  z u  den 

Grundvoraussetzungen b e r g b ä u e r l  i c h e n  W i r t s c h a f t e n s  i m  19. Jh.. Auch d i e  i n  

den 50er  Jah ren  i m  Tave tsch  a k t u e l l  werdenden Bodenpre ise ,  d i e  d e r  Argumenta- 

t i o n  z u f o l g e  d u r c h  d i e  "Ausbeutung" .des Bodens n i e d r i g  g e h a l t e r w u r d e n ,  konn- 

t e n  durchaus i m  S inne  d e r  nach mehr Land t r a c h t e n d e n  Bauern s e i n .  3  

H i n t e r  dem F o r t s c h r i t t s d e n k e n  e i n i g e r  Au fhebungsbe fü rwor te r  s t a n d  auch - o f t  

n u r  ungenügend v e r d e c k t  - d i e  Angs t  v o r  e inem Umsturz d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  

Ordnung. "Wo1 1  t i h r  a l  1  e  Vermögenden v e r n i c h t e n " ,  f r a g t e  1837 d e r  G r i  schun 

Romonsch, " a u f  dass a l l e  i n  k ü r z e r s t e r  Z e i t  arm werden und n i c h t s  mehr b e s i -  
I i14 t z e n ? .  

I n  d iesem Zusammenhang mussten s i c h  d i e  m e i s t e n  T a v e t s c h e r  a l s  "Arme" - a l s  

Landarme - ' e inschä tzen .  Den E r f o r d e r n i s s e n  gemeinsamen W i r t s c h a f t e n s  k o n n t e  

1) GO 1814: 21; 1832: 21 
~ 2 )  Vgl. Grischun Rmntsch 6.6.1837 
3) Vgl. I 1  Grischun 14.3.1856; vgl. dazu unten S. 59 
4) Gri schun Rmntsch 6.6.1837 
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s i c h  niemand en t z i ehen  - d i e  Gemeinatzung b l i e b  noch über  100 Jahre bestehen! 

Veränderungen d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  P roduk t i on  konnten i m  Tavetsch n u r  i n -  

n e r h a l b  d e r  t r a d i t i o n e l l e n  Nutzungsordnungen e r f o l g e n .  D i e  geog ra f i s chen  Ver- 

h ä l t n i s s e  und d i e  h i s t o r i s c h e  En tw i ck l ung  d e r  Eigentumsformen l i e s s e n  f ü r  e i n e  

i n d i v i d u e l l e  Bew i r t s cha f t ung  ke inen  Raum ü b r i g .  

H i n t e r  den sche inbar  g e r i n g f ü g i g e n  Neuerungen, d i e  um d i e  J a h r h u n d e r t m i t t e  e i n -  

g e f ü h r t  wurden, s tand d i e  Forderung e i n i g e r  Bauern nach mehr " F r e i h e i t "  von 

genossenscha f t l i chen  Bindungen. Das äusse r t e  s i c h  besonders i n  d e r  Lockerung 

r e s t r i k t i v e r  E inkau f sve rbo te  von V ieh  und Heu. Ohne d i e  sozioökonornischen 

S t r u k t u r e n  zu verändern - d i e  Meh rhe i t  d e r  Bauern h i e l t  u n b e i r r t  von den E r -  

e i g n i s s e n  i n  andern Or ten  an den a l t e n  Rechten f e s t  -, kam es dadurch zu e i n e r  

gewissen P o l a r i s i e r u n g  d e r  B e s i t z a n t e i l e .  D i e  e rhöh ten  Viehbestände e i n i g e r  

 eichen" b e l a s t e t e n  das ohnehin  knappe Weidelandangebot und v e r s c h l e c h t e r t e n  

d i e  E x i s t e n z  v i e l e r  K le inbauern .  A n d e r e r s e i t s  b l i e b  gerade dadurch das Gernein- 

de land  und d i e  Gemeinatzung von Veränderungen unberühr t ,  denn f ü r  e i n e  aus- 

s c h l i e s s l i c h  p r i v a t e  Nutzung war auch d e r  Bodenbes i tz  de r  Reichen z u  k l e i n .  



2.4 D I E  PRIVATEN GUETER 

B i s h e r  war  a u s s c h l i e s s l i c h  von d e r  B e w i r t s c h a f t u n g  des g e m e i n s c h a f t l i c h e n  

Bodens d i e  Rede. 

A l s  en tsche idendes  Merkmal d e r  Nutzung h a t  s i c h  w i e d e r h o l t  d e r  i n d i v i d u e l l e  

G r u n d b e s i t z  erw iesen.  E r  bes t immte  ausserdem zu einem g rossen  T e i l  d i e  S ied -  

l ungswe ise ,  d i e  P r o d u k t i o n s a u s r i c h t u n g  und d i e  A r b e i t s t e c h n o l o g i e .  

Gründe genug a l s o ,  a u f  d i e  e i g e n t l i c h e  B e s i t z s t r u k t u r  nun näher  e inzugehen. 

S o w e i t  d i e  i n  d i e s e r  Bez iehung r e c h t  magere Q u e l l e n l a g e  es e r l a u b t ,  s o l l e n  

irn e i n z e l n e n  d i e  Bedeutung des Bodenbes i tzes ,  das Erbsys tem und d e r  Boden- 

m a r k t  i n  i h r e m  V e r h ä l t n i s  z u r  B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g  a u f g e z e i g t  werden. 

2.4.1 Der G r u n d b e s i t z  

E i n e  ökonomische S c h i c h t u n g  d e r  B e v ö l k e r u n g  l ä s s t  s i c h  - g r o b  - i n  zwei  Grup- 

pen vornehmen: I n  e i n e  l a n d b e s i t z e n d e  und e i n e  n i c h t - l a n d b e s i t z e n d e .  D i e  Mög- 

l i c h k e i t  e i n e s  Einkommenserwerbs a u s s e r h a l b . d e r  L a n d w i r t s c h a f t  war n u r  i n  seh r  

beschränktem Masse gegeben. Boden war d e s h a l b  das e i n z i g e  P r o d u k t i o n s m i t t e l ,  

e r  konn te  f o l g l i c h  auch a l s  g rund legendes  S c h i c h t u n g s k r i t e r i u m  g e l t e n .  Wer 

k e i n  Land besass, g e h ö r t e  gezwungenermassen z u r  K l a s s e  d e r  Armengenössigen, 

angewiesen a u f  das Woh lwo l l en  d e r  Gemeinde. 

1865 waren es  17 von 168 Hausha l ten ,  d i e  k e i n e  S t e u e r n  bezah len  mussten - s i e  

besassen n i c h t s ,  was s i e  h ä t t e n  v e r s t e u e r n  können.'  9 von 10 Bauern waren so- 

m i t  G r u n d b e s i t z e r .  S i e  w iesen b e t r ä c h t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  h i n s i c h t l i c h  i h r e s  

Vermögens auf: 3 /4  a l l e r  H a u s h a l t e  besass n u r  ge rade  27% des Gesamtvermögens. 
2  

Das Land war dementsprechend u n g l e i c h  v e r t e i l t .  

P a t e r  B. B e r t h e r ,  e i n  Kenner d e r  l o k a l e n  V e r h ä l t n i s s e ,  s c h ä t z t e  d i e  f ü r  den 

Beg inn des 20. Jh. g ü l t i g e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  B e t r i e b s g r ö s s e  a u f  3.5 ha, wobei  

1) Steuerrechnung für Strassenbau und Klosterschuld, G4S 5.15. Ebenso waren d i e  13 Haushalte der 
Ortschaft Tschanutt zu keiner Steuerabgabe verpf l ichtet.  da s i e  zu diesem Zeitpunkt der Ge- 
meinde noch.nicht angegliedert war. 

2) Vgl. unten S. 86 f. 



d i e  g r ö s s t e n  B a u e r n b e t r i e b e  5.9 ha, d i e  k l e i n s t e n  n u r  gerade e i n i g e  Quadratme- 

t e r  Boden f läche  aufwiesen. '  D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  Grössenangaben mögen auch 

f ü r  das 19. Jh. i h r e  G ü l t i g k e i t  b e s i t z e n .  Dennoch wäre es  f a l s c h ,  s t a t i s c h e  Be- 

s i t z v e r h ä l t n i s s e  f ü r  d i e s e n  Z e i t r a u m  vo rauszuse tzen .  D i e  E n t w i c k l u n g  d e r  Be- 

v ö l k e r u n g s z a h l e n ,  d e r  Landnach f rage  und Bodenpre ise ,  und s c h l i e s s l i c h  das Real-  

t e i l u n g s s y s t e m  f ü h r t e n  zu e i n e r  s t e t e n  Veränderung d e r  B e s i t z a n t e i l e  an d e r  

Landmasse. 

Waren d e r a r t  k l e i n e  B a u e r n b e t r i e b e  ü b e r h a u p t  f u n k t i o n s f ä h i g ?  D i e  oben b e s c h r i e -  

bene Nu tzungsver fassung  l ä s s t  d i e s e  Frage be jahen.  D i e  a u f  S e l b s t v e r s o r g u n g  

a u s g e r i c h t e t e  W i r t s c h a f t s w e i s e  d e r  T a v e t s c h e r  B a u e r n b e t r i e b e  h i n g  zudem von d e r  

r ä u m l i c h e n  V e r t e i l u n g  d e r  P a r z e l l e n  ab. 

D i e  Komb ina t ion  von Ackerbau und V i e h z u c h t  v e r l a n g t e  Bodenf lächen,  d i e  den d i -  

v e r s e n  Anforderungen, w i e  E x p o s i t i o n ,  Bodenar t ,  Bewässerung und Neigung,  genu- 

gen mussten. D i e s e  F lächen  l a g e n  a b e r  s e l t e n  i n  e i n e r  Zone, sondern  waren wegen 

d e r  R e l i e f g e s t a l t  d e r  L a n d s c h a f t  p u n k t a r t i g  v e r s t r e u t .  D i e  q u a n t i t a t i v e  E r f a s -  

sung d e r  P a r z e l l e n  kann w i e  b e r e i t s  oben d i e  Grösse d e r  B e t r i e b e  wegen des feh -  

l enden  Q u e l l e n m a t e r i a l s  n i c h t  vorgenommen werden. W i r  s i n d  h i e r  w i e d e r  a u f  d i e  

Schätzung P.B.. B e r t h e r s  angewiesen: Danach s o l l  d i e  Anzah l  P a r z e l l e n  p r o  Bau- 

e r n b e t r i e b  zu Beg inn  des 20. Jh. zw ischen  5  und 120 geschwankt  haben, wobei  d i e  

Zah l  f r ü h e r  ansche inend noch höher  l a g .  2  

D i e  F e s t l e g u n g  e i n e r  m i n i m a l e n  F u n k t i o n s g r ö s s e  e i n e s  B e t r i e b e s  s t ö s s t  h i e r  a u f  

S c h w i e r i g k e i t e n ,  ebenso d e r  V e r g l e i c h  zw ischen  benachbar ten  Regionen i n n e r -  

h a l b  des ~l penraumes. Fü r  d i e  E r w i  r t s c h a f t u n g  e i n e s  dem d u r c h s c h n i t t l i c h e n  

Lebensstandard  'angemessenen E r t r a g e s  kam es, um e s  nochmals s c h l  a g w o r t a r t i g  

auszudrücken,  n i c h t  n u r  d a r a u f  an, w i e v i e l  Land e i n e r  besass,  sondern  auch, wo 

es l a g .  

1) Berther, P.B., Notizen, M 608. Der Antei l  der unter 5  ha gmssen Bauembetriebe lag: 
i n  Graubünden bei 63% (Stat.Hdb., S. 224) (1905); i n  Ur i  bei 64% (Huber, S. 18); 
i m  Wallis bei 86% (a.a.0. ); i n  Luzem bei über 50% ( L m r m e i e r ,  S. 237) (19. Jh. ). 

2) Berther, P.B., Notizen, M 608. Die Angaben beruhten auf dl . M i  t t e i  1  ungen. 
3) Kar1 Huber hat z.B. festgestel l t ,  dass der ausschliesslichen Viehwirtschaft des Kt .  Ur i  eher 

eine schache Wenparzel 1 ierung entsprach, während d ie  autarke W i  rtschaftsweise der Wal l i  ser 
BergtAler m i t  Wein-, Obst- und Getreideanbau k le inste Bodenparzellen bedingte. (Huber, S. 18 ff.). 



Abb.6: Die Verteilung der Landparzellen 
1 

Legende: Ackerland 

Fettwiesen 

Magerwiesen A 

1) Landbesitz des Vigili Josef Deragisch, der 1857 nach Pmerika auswanderte, rekonstniiert 
aus Verkaufsbuch 1853 - 1857. 



V i g e l i  J o s e f  Derag isch ,  dessen G r u n d b e s i t z  h i e r  a l s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  Par-  

z e l l i e r u n g  und V e r t e i l u n g  d e r  F e l d e r  d i e n t  ( v g l .  K a r t e  a u f  d e r  v o r d e r e n  

S e i t e ) ,  k o n n t e  m i t  s e i n e n  r u n d  10 Acker -  und F e t t w i e s e n p a r z e l l  en, seinem 

M a i e n s ä s s a n t e i l  und e i n i g e n  Magerheuwiesen kaum a l s  r e i c h e r  Mann g e l t e n .  
1  

Rund um s e i n e n  Wohnort i n  Zarcuns besass e r  e i n i g e  A c k e r f e l d e r ,  d i e  i n  

g ü n s t i g e r  E n t f e r n u n g  l e i c h t  zu  b e w i r t s c h a f t e n  waren. D i e  m e i s t e n  s e i n e r  

Heuwiesen l a g e n  i n d e s s e n  e i n i g e  Wegstunden vom W0hnhau.s e n t f e r n t ;  d e r  e r -  

h ö h t e  Ze i tau fwand f ü r  d i e  Zu rück legung  d e r  Wegst recke w i r k t e  s i c h  beson- 

d e r s  i m  W i n t e r  n e g a t i v  aus, wenn e r  morgens und abends s e i n  V i e h  i n  den 

e n t l e g e n e n  S t ä l l e n  f ü t t e r n  s o l l t e .  S tunden langes Stampfen d u r c h  meterho- 

hem Schnee, K ä l t e  und Schneestürme, Lawinengefahr  - d i e  Mühsa le  und Gefah- 

r e n  können l e i c h t  a b g e s c h ä t z t  werden. 

Dennoch überwogen d i e  V o r t e i l e ,  d i e  e i n  v e r s t r e u t e r  Wiesen- und S t a l l b e s i t z  

auf d i e  A r b e i t s -  und T r a n s p o r t t e c h n o l o g i e  h a t t e :  Der w i c h t i g e  M i s t  war d u r c h  

d i e  W i n t e r f ü t t e r u n g  g l e i c h  an O r t  und S t e l l e ;  das e r s p a r t e  m ü h s e l i g e  T ranspor -  

t e  und e r m ö g l i c h t e  den B e s i t z  von F e t t w i e s e n  auch i n  g r ö s s e r e r  En t fe rnung .  

Das G l e i c h e  g a l t  f ü r  den H e u t r a n s p o r t ,  f ü r  das  E rdeaus t ragen ,  usw. 

D i e  e r l e i c h t e r t e  W i r t s c h a f t s w e i s e ,  d i e  den B e s i t z  t e u r e r  T r a n s p o r t m i t t e l  und 

Z u g t i e r e  b e i n a h e  ü b e r f l ü s s i g  machte, mag e i n  H i n w e i s  s e i n  f ü r  d i e  E r k l ä r u n g  d e r  

B o d e n b e s i t z s t r u k t u r e n .  I n  e inem d i r e k t e n  f u n k t i o n e l l e n  Zusammenhang s t a n d  nun 

d i e  Uebergabe des B e s i t z e s  von G e n e r a t i o n  zu  G e n e r a t i o n .  

1  ) Der Erlös seiner Lardverkaufe, d ie  e r  vor der geplanten Auswanderung tät igte,  war dement- 
sprechend gering . 



2.4.2 D i e  Vererbung 

R e a l t e i l u n g  v e r l a n g t e  b e i  konsequen te r  Durch füh rung ,  dass a l l e  K i n d e r  zu g l e i -  

chen T e i l e n  den e l t e r l i c h e n  H o f  z e r s t ü c k e l t e n .  Der Wunsch d e r  K i n d e r  nach e i -  

nem "ge rech ten"  A n t e i l  e n t s p r i n g e  d e r  Idee,  s t e l l t e  P f a r r e r  A l i e s c h  1784 f e s t ,  

dass d i e s e  G ü t e r  "besse r  g l ü c k e n "  a l s  andere  und es  "Undank und Verachtung d e r  

E l t e r n "  wäre, wenn man s i e  ( d i e  K i n d e r )  " n i c h t  mehr i n  Ehren h i e l t e  a l s  ande- 

re .  I, 1  

Jedes Grundstück  besass w i e  e rwähn t  e i n e  ganze Re ihe  n a t ü r l i c h e r  E i g e n s c h a f t e n ,  

d e r e n  E r t r a g s w e r t  höher  e i n g e s c h ä t z t  wurde a l s  d i e  f l ä c h e n m ä s s i g e  Ausdehnung. 

Desha lb  wurden i n  d e r  Regel  d i e  P a r z e l l e n  auch n i c h t  ausge tausch t ,  sondern  un- 

t e r  den Erben immer w e i t e r  a u f g e t e i l t ,  so  dass " j e d e r  i n  j e d e r  Lage e i n e n  S t r e i -  

f e n  Land e r h ä l t ,  und n i c h t  d e r  e i n e  a l l e s  Scha t tenw iesen ,  d e r  andere  a l l e s  

Sonnenwiesen. 112 

D i e  Z e r s t ü c k e l u n g  des B e s i t z e s  machte auch v o r  Gebäuden und H a u s e i n r i c h t u n g e n  

n i c h t  h a l t .  Da zu jedem Grunds tück  i n  d e r  Regel  e i n  W i r t s c h a f t s g e b ä u d e  gehör -  

t e ,  konn te  d i e s e s  a u f  zwei ,  v i e r  o d e r  g a r  a c h t  P a r t i e n  a u f g e t e i l t  werden. 

D i e  T ö c h t e r  besassen d a b e i  p r i n z i p i e l l  das g l e i c h e  Recht  w i e  i h r e  B rüder ;  e i n  

V o r z u g s r e c h t  d e r  Söhne war i m  Gesetz  n i c h t  vorgesehen. 4  

A n g e s i c h t s  d e r  w e i t r e i c h e n d e n  F o l g e n  e i n e r  konsequenten R e a l t e i l u n g  i m  F a l l e  

e i n e s  Bevö l  kerungswachstums. s t e l l t  s i c h  nun d i e  Frage,  w i e  f l e x i b e l  i n  d e r  

P r a x i s  das E r b t e i l u n g s s y s t e m  angewandt wurde. 

1853 wander ten d i e  B r ü d e r  V i g e l i  und M a r t i n  P a l l y  nach Amer ika  aus. Zu- 
r ü c k  b l i e b e n  d e r  ä l t e s t e ,  v e r h e i r a t e t e  Brud.er G i e r i  L u d i v i c  und d e r  Jüng- 
s t e ,  M a r t i n .  
16 J a h r e  s p ä t e r  e i n i g t e n  s i c h  d i e  b e i d e n  Zu rückgeb l i ebenen  m i t  Losent -  
sche id ,  dass d e r  V e r h e i r a t e t e  das Haus e r h a l t e n  s o l l t e ,  und d e r  J ü n g s t e  

1) Samnler IV., S. 369, in: Spinas, S. 205 
2) Huber. S. 20 
3) Berther, P.B., zählte i m  Tavetsch rund 603 Wirtschaftsgebäude: davon besassen 503 einen V i e k  

s t a l l  (M 608). 
4) ~ l a n t a ;  CGB, 's. 426 ff.. Der diesbezügliche Vorschlag einer Gesetzeskmission i m  R a h n  der 

Z i v i  lgesetzrevi s i m  misste f a l l  enge1 assen werden. 
5) Samnler IV., S. 369 in: Spinas. S. 205. Pfarrer Al iesch berechnete 1784 eine Wertverringerung 

von 10% bei jeden zerstückelten Grundstiick. 



gegen Entschädigung ( d i e  H ä l f t e    es Hauswertes, 600.- Franken) d i e  a l t e  
M u t t e r  versorgen musste, d a f ü r  aber  das Wohnrecht e r h i e l t .  I m  darauf -  
fo lgenden W i n t e r  s t a r b  d i e  M u t t e r .  D i e  i n  Amerika lebenden Brüder  l i e s s e n  
nun i h r e n  E r b a n t e i l  (Bodenbes i t z )  zu g l e i c h e n  T e i l e n  verkaufen.  M a r t i n ,  
d e r  noch u n v e r h e i r a t e t  war, besch loss  j e t z t  e b e n f a l l s ,  se inen  und den ge- 
r a d e  ers tandenen E r b t e i l  an den A e l t e s t e n  zu ve rkau fen  und r e i s t e  se inen  
Brüdern nach Amerika nach. Zurück b l i e b  Gion L u d i v i c  m i t  s e i n e r  F a m i l i e ,  
B e s i t z e r  des gesamten vom l ä n g s t  v e r s t o r b e n e n  V a t e r  geerb ten  Bauernbe- 
t r i e b e s ,  g l e i c h z e i t i g  aber  auch v o r  einem r i e s i g e n  Schuldenberg stehend.1 

Das B e i s p i e l  d e r  F a m i l i e  P a l l y  b e s c h r e i b t  e i g e n t l i c h  e i n e n  e r s t  i m  19. Jh. z u r  

Regel gewordenen Ausnahmefal l :  D i e  Auswanderung. E i n  systemimmanenter Regu l ie -  

r u n g s f a k t o r  des E r b g a n g k r e i s l a u f e s  war h ingegen d i e  H e i r a t .  Obschon im E i n z e l -  

nen n i c h t  nachweisbar, l i e g t  es nahe, dass e r s t  m i t  d e r  Verschmelzung d e r  Erb- 

t e i l e  b e i d e r  P a r t n e r  d i e  Gründung e i n e s  neuen Bauernbe t r iebes  m ö g l i c h  wurde. 

Tab.1 : Ehesch l iessungen und E r b s c h a f t s r e g e l u n g  1040 - 18.70 
2 

Jahre  Ehesch l iessungen l l v o r z e i  t i  gell 
T o t a l  zwischen Tave tschern  E r b s c h a f t s r e g e l u n g  

D i e  g e r i n g e  Zahl  " v o r z e i t i g e r "  E r b s c h a f t s r e g e l u n g e n  - d. h. d e r  Regelung v o r  

dem Tode des E r b w a l t e r s  - f ü h r t  zum Schluss,  dass m e i s t  e r s t  m i t  dem Tode des 

Va te rs  das Erbe a n g e t r e t e n  und e i n  neuer B e t r i e b  gegründe t  werden konnte.  Für  

d i e s e  Annahme s p r i c h t  auch das hohe H e i r a t s a l t e r  d e r  Männer (32 J a h r e )  und d i e  

k l e i n e  Anzahl von Dreigenerationen-Haushal t e  (2%). 3  

D i e  Zunahme des v o r z e i t i g e n  E r b a n t r i t t e s  s t e h t  wiederum i m  Zusammenhang m i t  

d e r  Auswanderungsbewegung, insbesondere m i t  den Ehesch l iessungen i m  Ausland. 

D i e  Auswanderungs- resp.  H e i r a t s w i l l i g e n  erhoben, w i e  i m  F a l l e  d e r  F a m i l i e  

P a l l y ,  Anspruch a u f  d i e  Auszahlung i h r e s  E r b t e i l e s  d u r c h  d i e  Zurückgebl iebenen,  

was o f t  e i n e  enorme f i n a n z i e l l e  Be las tung  - l i e s  Verschuldung - bedeutete .  

1) Rekonstruiert aus Verkaufsbuch 1853 - 69 
2) Das Festhalten von Verwandschaftsbeziehungen stbsst bei der geringen Zahl von Geschlechern 

auf Sctwierigkeiten. Es v.ur-d.de nur gesicherte Angaben berücksichtigt. 
3) Vgl. unten S. 124,130; dazu ausführlich Mathieu 11, S .  34-57 



Doch auch e i n e  u n t e r  Tavetschern geschlossene Ehe s t e l l t e  e i n  f i n a n z i e l l e s  R i -  

s i k o  dar.  E i n  Tavetscher  Sp r i chwo r t  besagte:  "Wer w e i t  geht ,  um se ine  B r a u t  

zu f inden,  muss auch w e i t  gehen, um d i e  T i e r e  zu f ü t t e r n ! " '  

Lagen d i e  Wohnorte de r  F r i s c h v e r h e i r a t e t e n  t a t s ä c h l i c h  w e i t  ause inander  - was 

nach M ö g l i c h k e i t  vermieden wurde -, konnte d e r  neue B e t r i e b  du rch  Tausch oder 

Verkauf e i n e s  E r b t e i l e s  und Kauf von Landpa rze l l en  i n  d e r  Nähe des Wohnortes 

l l a r r o n d i e r t l l  werden. 

Da de r  Mann i n  d e r  Regel T räger  des Hauses und d e r  dazugehörenden Land f läche  

war, wurde h ä u f i g  de r  E r b t e i l  de r  Frau v e r k a u f t .  D i e  Geschwis te r  d e r  Ehe f rau  

kamen dadurch w iede r  i n  den B e s i t z  des v ä t e r l i c h e n  Landes - e i n  Grund, d i e  

H e i r a t s a b s i c h t e n  d e r  Schwester zu f ö rde rn .  Wenn d e r  E r b t e i l  d e r  Frau hingegen 

umfangre icher  war, konnte auch das Gegen te i l  e i n t r e t e n :  

I n  I . C .  Muoths " S o z i a l s t u d i e "  de r  Ober länder  Bauerngemeinschaft  - "A mesi- 
ras "  - musste Gel i, der  Sohn des r e i c h e n  "Ass i s t en ten " ,  das v ä t e r l i c h e  E r -  
be m i t  seinem Schwager t e i l e n .  Für  d i esen  h a t t e  s i c h  d i e  H e i r a t s p a r t i e  ge- 
l o h n t ,  während G e l i  j e t z t  nu r  noch a l s  m i t t e l m ä s s i g e r  Bauer g a l t ,  dessen 
a r i s t o k r a t i s c h e s  Getue ihm n i c h t  mehr anstand.2)  

Be t r i ebsa r rond ie rungen  waren immer m i t  f i n a n z i e l l e n  V e r l u s t e n  verbunden, da 

d i e  eher  we r t l osen  P a r z e l l e n  abgestossen wurden und t e u e r e  g e k a u f t  werden muss- 

ten.  D ie  Analyse d e r  f i n a n z i e l l e n  V e r h ä l t n i s s e  e i n i g e r  zwischen 1850 und 1870 

nach Amerika ausgewanderten Tavetscher  h a t  fo lgendes  B i l d  ergeben: 

Tab.2: Vermögen und Schulden von l e d i g e n  und v e r h e i r a t e t e n  A u ~ i a n d e r e r n  3 

Personen 0 Vermögen 0 Schulden % Schul denan te i  1  
(nach Verkau f )  

t e d i g e  1'823.-- ( 8)  302. - 
V e r h e i r a t e t e  3'676.-- (10)  1  '593.-- 

Das d u r c h s c h n i t t l i c h e  Vermögen d e r  Ehepaare war du rch  d i e  Verschmelzung de r  

E r b t e i l e  z i e m l i c h  exak t  d o p p e l t  so g ross  w ie  das e i n e s  A l l e i ns tehenden .  D ie  

v i e l e n  Ausgaben, d i e  m i t  de r  Fam i l i en -  und Be t r iebsgründung  verbunden waren, 

1) "Quel tga vo gliunsch a  mattauns, sto i r a  gliunsch a  parvai" 
2) bboth, I'A mesiras". 
3) Aus Verkaufsprotokollen von 18 Auswanderern rekonstmiert, 7853 - 1869; 

Vgl. unten S  .I47 



f ü h r t e n  j e d o c h  zu e i n e r  enormen B e l a s t u n g  d e r  Hausha l t skasse .  Da Zahlungen n u r  

ausnahmsweise i n  b a r  g e t ä t i g t  werden konn ten  - w i r  werden u n t e n  noch d a r a u f  zu- 

rückkommen -, s t i e g e n  d i e  Schu lden d e u t l i c h  an. D i e  o f t  e i n z i g e  M ö g l i c h k e i t ,  

den Schu ldenberg  abzu t ragen .  war wiederum d e r  Verkau f  e i n z e l n e r  ~ a n d ~ a r z e l l e n .  
1  

Auswanderung, H e i r a t  und S c h u l d e n t i l g u n g  haben s i c h  a l s  h a u p t s ä c h l i c h s t e  M o t i -  

ve  erwiesen,  s e i n  Land zu verkaufen.  Es waren immer No t lagen ,  und d i e  emot io -  

n a l e  und s o z i a l e  B indung an den v ä t e r l i c h e n  L a n d b e s i t z  machte den E n t s c h l u s s  

zum Verkau f  g e w i s s .  n i c h t  e i n f a c h e r .  

Der Verkauf  f i e l  n a t ü r l i c h  l e i c h t e r ,  wenn d e r  K ä u f e r  e i n  M i t g l i e d  d e r  F a m i l i e  

war. Der A n t e i l  f a m i l i e n i n t e r n e r  L a n d t r a n s a k t i o n e n  war, a u s s e r h a l b  d e r  Erb-  

scha f t s rege lungen ,  d e s h a l b  r e c h t  hoch: 1840149 b e t r u g  e r  39% des gesamten Bo- 

denmarktes.  2 .  

I n  den f o l g e n d e n  zwei  J a h r z e h n t e n  sank e r  a l l e r d i n g s  a u f  23% und 20%; dagegen 

s t i e g  d i e  Bedeutung des " o f f e n e n "  Bodenmarktes. D i e  E n t w i c k l u n g  wurde g e p r ä g t  

d u r c h  d i e  v o r  dem H i n t e r g r u n d  d e r  B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g  s tehenden Angebots-  

und Nachfragemechanismen. 

1) Vgl. unten S. 93 
2) Verkaufspmtokol 1  buch 



2.4.3 Der Bodenmarkt 

Abb.7: Kauf-  und T a u s c h v e r t r ä g e  1840 - 1870 
1  

D i e  u n t e r s u c h t e  Z e i t s p a n n e  von 30 Jah ren  mag f ü r  d i e  F e s t s t e l l u n g  e i n e r  be- 

s t immten Tendenz k u r z  s e i n ;  dennoch w i r d  d i e  wachsende B o d e n m a r k t t ä t i g k e i t ,  

u n t e r b r o c h e n  von einem 1 0 - j ä h r i g e n  I n t e r v a l l ,  d e u t l i c h .  E i g e n t l i c h e  S p i t z e n -  

j a h r e  waren 1854, 1857 und w i e d e r  1867, während 1863 den t i e f s t e n  Stand s e i t  

den 40er  Jahren m a r k i e r t e .  

Um den Ursachen d i e s e s  Wachstums etwas näher  zu kommen, s o l l  z u n ä c h s t  d e r  

"Kaufgegenstand" p r ä z i s i e r t  werden. 

1  ) Q u e l l e :  V e r k a u f s p r o t o k o l  l b u c h  



Tab.3: Landverkäu fe  m i t  und ohne Gebäudean te i l  
1  

J a h r e  n u r  Boden Boden m i t  Gebäudean te i l  T o t a  1  

Der W i r t s c h a f t s w e i s e  en tsp rechend  war d e r  Kauf  e i n e r  L a n d p a r z e l l e  m i t s a m t  dem 

z u g e h ö r i g e n  A n t e i l  am W i r t s c h a f t s g e b ä u d e  d i e  ü b l i c h e  Regelung. D i e s e  Gewohn- 

h e i t  w i r d  auch aus dem V e r t r a g s t e x t  e r s i c h t l i c h :  Der Kau f  von Land ohne Ge- 

b ä u d e a n t e i l  w i r d  e i n l e i t e n d  jedesmal  e x p l i z i t  e rwähnt ,  während a n d e r e r s e i t s  

d e r  Gebäudean te i l  e r s t  i n  d e r  genauen Beze ichnung d e r  P a r z e l l e  e r s c h e i n t .  

A g r a r i s c h e  Nutzung v o r a u s g e s e t z t ,  b e d e u t e t  d i e s  i m  e r s t e n  F a l l ,  dass  d e r  Käu- 

f e r  b e r e i t s  M i t i n h a b e r  des bestehenden W i r t s c h a f t s g e b ä u d e s  war; d u r c h  den 

Landkauf  bezweckte  e r  e i n e  A r r o n d i e r u n g  s e i n e r  e i g e n e n  P a r z e l l e n .  D i e s e r  H in-  

w e i s  mag i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  oben erwähnten Konsequenzen e i n e r  B e t r i e b s g r ü n -  

dung e i n e  gew isse  Bedeutung e r 1  angen, zumal d e r  A n t e i  1  d e r  " r e i n e n "  Bodenkäu- 

f e  von 21% a u f  31% a n g e s t i e g e n  war. 

E i n e  n i c h t - l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  Nutzung des g e k a u f t e n  Grunds tückes  s t e l l t e  e i n e  

e i g e n t l i c h e  Ausnahmeerscheinung da r .  I n  n u r  ge rade  zwei  F ä l l e n  k o n n t e  e i n  Bau- 

vorhaben a l s  Kaufgrund nachgewiesen werden.' D i e  g e r i n g e  B a u t ä t i g k e i t  i n  d i e -  

s e r  P e r i o d e  w i r d  auch aus d e r  k l e i n e n  Zah l  von Baugesuchen e r s i c h t l i c h  
3  (ca.  15) . S i e  g r ü n d e t  v o r  a l l e n  D ingen i n  d e r  m i t  dem Bevö lke rungs rückgang  

zusammenhängenden Aufgabe d e r  bestehenden Wohn- und W i r t s c h a f t s g e b ä u d e .  

Wir haben oben f e s t g e s t e l l t ,  dass  d i e  Gründung e i n e s  neuen B e t r i e b e s  m e i s t  

e r s t  m i t  dem Tode des E r b w a l t e r s  m ö g l i c h  wurde; d i e  Regelung des E r b g u t e s  und 

d i e  d a m i t  zusammenhängenden B o d e n t r a n s a k t i o n e n  e r f o l g t e n  i n n e r h a l b  d e r  näch- 

s t e n  zwei ,  d r e i  Jahre .  Das g l e i c h e  g a l t  f ü r  d i e  Ehesch l i essung :  M i t  i h r  v e r -  

band s i c h  i n  d e r  Regel  e i n e  e r h ö h t e  Kaufs- und V e r k a u f s t ä t i g k e i t .  

L ä s s t  s i c h  h i e r  nun d e r  Zusammenhang auch q u a n t i t a t i v  e r f a s s e n ?  

1  ) Quelle: Verkaufspmtokol 1  buch 
2) GProt., November 18f3 
3) GPmt., 1840 - 70 



Abb.8: Bodenmarkt, E h e s c h l i e s s u n g e n  und T o d e s f ä l l e  von 1840 - 1870 
1 

I n  den 4 0 e r  und i n  den 6 0 e r  J a h r e n  v e r l a u f e n  d i e  Kurven t a t s ä c h l i c h  i n  e i n e r  

- verschobenen - p a r a l l e l e n  Bewegung; 1848 - 50 und 1864 - 66 l i e g e n  v o r  e i n e r  

I n t e n s i v i e r u n g  des Bodenmarktes j e w e i l s  d e u t l i c h e  S t e r b e j a h r e  m i t  a n s c h l i e s s e n -  

dem "Hochzei  tsboom". 

D i e  s t a r k e  Zunahme d e r  Bodenkäufe i n  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  5 0 e r  J a h r e  h ingegen  

d e u t e t  u n t e r  anderem a u f  d i e  Auswanderung. Da e i n e  Rückkehr i n s  H e i m a t t a l  b e i  

e i n i g e n  n i c h t  mehr vorgesehen war und sowohl  f ü r  d i e  A u s r e i s e  w i e  auch f ü r  spä- 

t e r e  I n v e s t i t i o n e n  Ge ld  b e n ö t i g t  wurde, v e r k a u f t e n  d i e  m e i s t e n  f r ü h e r  o d e r  spä- 

t e r  i h r  Land. 

1) Quelle: Verkaufsprotokollhch und Kirchenkcher, Pfarrarchiv Sedrun 



M i t  Ausnahme d e r  nach Amer ika  Ausgewanderten f e h l e n  l e i d e r  q u a n t i t a t i v e  Anga- 

ben zu  den v i e l e n  Tave tschern ,  d i e  i n  Europa,  v o r a b  i n  Deu tsch land ,  e i n e  neue 

E x i s t e n z  aufbauen w o l l t e n .  L e d i g l i c h  d i e  Zah l  d e r  i m  Aus land  gesch lossenen Ehen 

vermag d i e s e n  Zusammenhang etwas zu k l ä r e n .  S i e  s t i e g  von e i n e r  Ehe i n  den 4 0 e r  

Jah ren  a u f  s i e b e n  i n  den 50ern.  v i e r z e h n  i n  den 6 0 e r n  und g a r  sechsundzwanzig 

i n  den 7 0 e r  Jahren!  
1  

Der  d r a s t i s c h e  Bevö lke rungs rückgang  zw ischen  1840 und 1870 - r u n d  20% - und das 

e r h ö h t e  Landangebot s t e h e n  ohne Z w e i f e l  i n  engem Zusammenhang. A u f  e i n e n  wei -  

t e r e n  A n g e b o t s f a k t o r  wurde b e r e i t s  h ingew iesen :  D i e  Verschu ldung  und d e r  d u r c h  

s i e  b e d i n g t e  V e r k a u f  des e igenen  Bodens. W e i t e r  u n t e n  s o l l  u n t e r  E inbezug so- 

z i a l e r  U n t e r s c h i e d e  d i e s  noch näher  b e t r a c h t e t  .werden. 

Welchen E i n f l u s s  h a t t e  nun das e r h ö h t e  Angebot  an Land a u f  d i e  P r e i s b i l d u n g ?  

D i e  Frage genauer  zu bean twor ten  s e t z t  d i e  K e n n t n i s  d e r  i m  Tave tsch  g e z a h l t e n  

Bodenpre i se  voraus.  D i e s  s t ö s s t  a b e r  a u f  e i n e  q u e l l e n b e d i n g t e  S c h w i e r i g k e i t ,  

d i e  d e r  Erwähnung w e r t  i s t .  D i e  an d e r  Handänderung b e t e i l i g t e n  Personen be- 

gnüg ten  s i c h  m i t  d e r  Beze ichnung d e r  an d i e  P a r z e l l e  angrenzenden B o d e n b e s i t z e r .  

I n  e i n i g e n  F ä l l e n  wurde zwar e i n  Flächenmass n o t i e r t ,  i n  anderen auch e i n  P r e i s  

" f e s t "  (ca.  4  m2) o d e r  d i e  Gesamtsumme, i n  den w e n i g s t e n  aber  b e i d e s  zusam- 
2  men. 

Be i  d e r  K l e i n h e i t  des T a l e s  und den a l l g e m e i n  bekann ten  B e s i t z v e r h ä l t n i s s e n  

s c h e i n e n  d i e s e  Angaben v o l l a u f  z u  genüg t  zu  haben. Das v i e l l e i c h t  n e b e n s ä c h l i -  

che D e t a i l  w i r f t  doch e i n  L i c h t  a u f  d i e  enge Bez iehung des Bauern zum Boden: 

Man k a u f t e  eben n i c h t  n u r  i r g e n d  e i n  S tück  Land, sondern  e r w a r b  s i c h  e i n  Grund- 

s t ü c k ,  dessen Vorz i jge und N a c h t e i l e ,  E r t r a g -  und N u t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n  bes tens  

bekann t  waren. 

V i e l e  Tave tscher ,  besonders n a t ü r l i c h  d i e  Ausgewanderten,  f ü h r t e n  d i e  Handände- 

r u n g  m i t  d e r  H i l f e  e i n e s  Bekannten du rch ,  andere,  w i e  z.B. d i e  Gebrüder  P a l l y ,  

ü b e r l i e s s e n  den V e r k a u f  e i n e r  i n  d e r  F u n k t i o n  e i n e s  Rech tsanwa l tes  a g i e r e n d e n  

1  ) Quelle: Kirchenbuch, 
2) DSe Flächenberechnung scheint auch n ich t  imr über a l l e  Zweifel erhaben g m s e n  sein. Vigel i  

Josef Beer, e in  weitgereister Mann, beschrieb seine Methode folgendermassen: "Es wird e i m l  
quer übers Feld gemessen (=diagonal), dann wird diese Länge m i t  dem vierten Te i l  derselben 
m l t i p l i z i e r t ,  und daraus g i b t  es das Quadrat, z.B. 12 Sol: Es wird 3 m i t  12 m l t i p l i z i e r t ,  
und so g i b t  das Quadrat 36 Sol." (m. Notizbüchlein des V. J. Beer, G4S 171). 



Amtsperson. Qadurch waren s i e  von d e r  Fes t legung  des Bodenpre ises o f t m a l s  aus- 

geschlossen. 

D i e  m i t  e i n i g e r  S i c h e r h e i t  f e s t g e s t e l l t e n  Preisangaben haben f o l g e n d e s  B i l d  

ergeben: 

1 
Tab.4: Bodenpre ise von 1840 - 1870 (Nomina lwer t )  ( P r e i s  p r o  " f e s t " ,  i n  F r . )  

Jahre Ext remwer te  D u r c h s c h n i t t  Zunahme gegenüber 
n i e d r i g s t e r  h ö c h s t e r  vo r igem Jahrzehn t  

Der Wert e i n e s  Grundstückes wurde zunächs t  d u r c h  den e r w i r t s c h a f t e t e n  E r t r a g  

best immt:  d i e  grossen P r e i  s d i f f e r e n z e n  s p i e g e l n  d i e  d i e s b e z ü g l  i c h e n  U n t e r s c h i e -  

de zwischen e i n e r  abgelegenen Magerheuwiese und e i n e r  A c k e r p a r z e l l e  am D o r f -  

rande. D i e  a g r a r i s c h e  P r o d u k t i o n  wurde jedoch  n i c h t  n u r  von d e r  B o d e n q u a l i t ä t  

und E x p o s i t i o n ,  A r b e i t s t e c h n i k  und Ent fernung b e e i n f l u s s t ,  sondern r i c h t e t e  

s i c h  ebenso nach den B e d ü r f n i s s e n  d e r  W i r t s c h a f t s w e i s e .  E i n e  zunehmende Bedeu- 

t u n g  d e r  V i e h z u c h t  m i t  d e r  e r f o r d e r l i c h e n  e x t e n s i v e n  Bedeutung h ä t t e  f o l g l i c h  

den E r t r a g s w e r t  und d a m i t  auch d i e  Bodenpre ise senken müssen. 

Doch d e r  e r h ö h t e  Heubedarf und d i e  Ausdehnung des Weidelandes best immten i n  

en tsche idender  Weise d i e  Nach f ragese i te .  Dabei standen s i c h  b e i d e  Forderungen 

d i a m e t r a l  gegenüber. E i n e  E r w e i t e r u n g  des knappen A l lmendarea ls ,  das j a  d u r c h  

d i e  V e r t e i l u n g  von Armenland z u s ä t z l i c h  v e r r i n g e r t  worden war, konnte n i c h t  

a u f  Kosten des p r i v a t e n  Wieslandes geschehen. D ie  Gemeinde e n t s c h l o s s  s i c h  des- 

h a l b  n u r  e inmal  zum Kaufe von zwei an d i e  Heimweide grenzenden ~ i e s e n . ~  U n t e r  

d i e s e n  Umständen war es n a t ü r l i c h  ä u s s e r s t  s c h w i e r i g ,  A l lmendland z u r  p r i v a t ~ n  

Nutzung zu erwerben. Nur gerade 1.2 ha - e i n  B r u c h t e i l  des gesamten Bodenmark- 

t e s  - ge lang ten  i n  d e r  u n t e r s u c h t e n  Ze i t spanne  zum Verkau f .  4 

1) Quelle: Verkaufspmtokollbuch. 1866 zahlte man f ü r  einen Bauplatz i n  Tscharrutt 3.70 Fr., und i n  
zwei Fallen st ieg der Preis fü r  besonders gute Aecker auf 5.- Fr. resp. 6.- Fr.(GProt. 1864 - 66) 

2) Vgl. L m m i e r ,  S. 87 ff. 
3) GProt. N o v a b r  1870. Vgl. Weidestreit zwischen Gonda und Sedrun, oben S. 39 
4) GPmt. Januar 1848, Mai 1853, MarzIJuni 1864, August 1866, Juni 1867. Eine bezeichnende h r k u n g  

i m  GPmt. : "Man so1 1  den Verkauf bleiben 1  assen, wenn nicht teuer genug verkauft w i r d .  " 



Der e rhöh te  Bedar f  an Heu- und Weideland kam auch i m  Kauf von Maiensässwiesen 

zum Ausdruck: I n  d e r  e r s t e n  Dekade waren es 5  (5.8% a l l e r  Landkäufe),  i n  de r  

zwe i ten  b e r e i t s  31 (11.5%) und i n  d e r  d r i t t e n  38 (16.7%) 
I 

M i t  einem Bodenpre isans t ieg  von rund  44% l a g  das Tavetsch noch über  dem i n  

Graubünden r e g i s t r i e r t e n  wachstum.' Wenn man bedenkt.  dass andernor ts  d i e  

Grundrente durch  P r i v a t i s i e r u n g  und i n t e n s i v e  Nutzung angehoben wurdeq3  wäh- 

rend, w i e  w i r  oben e r f a h r e n  haben, d i e  Tave tscher  an d e r  t r a d i t i o n e l l e n  Nu- 

t zung  f e s t h i e l t e n ,  so ü b e r r a s c h t  d i e  P r e i s i n f l a t i o n  doch einigermassen. 

Wie v e r h ä l t  s i c h  d i e s e r  Trend nun z u r  P r e i s e n t w i c k l u n g  de r  l a n d w i r t s c h a f t l i -  

chen Erzeugnisse? 

Tab. 5: P r e i s e n t w i c k l u n g  von 1840 - 1870 

5 
Jahre  @ Bodenprei  s  p r o  p f l  anz l  i c h e  + t i e r i s c h e  Erzeugnisse* Schweiz. 

" f e s t "  i n  Fran ken Kartoffe1/Gerste/F?qgen/Fl achs/MiIch/Butter 4 Gesamt i ndex*" 

* Index 1885 = 100 
** Index 1914 = 100 

D ie  f ü r  das Tavetsch z u r  Verfügung stehenden Anqaben deuten a u f  e inen  

n u r  ge r i ngen  P r e i s a n s t i e g  der~Ackerbauproduk te . ;  dagegen wurde f ü r  d i e  M i l c h  

immer mehr b e z a h l t  - man b e n ö t i g t e  s i e  f ü r  d i e  Au fzuch t  de r  Kä lbe r  -, während 

d i e  M i l c h v e r a r b e i t u n g  i n  B u t t e r  und Käse a u f  dem g l e i c h e n  P re i sn i veau  s tehen 

b l i e b .  

1 ) Quel le: Verkaufsprotokol 'I buch 
2) Bmgger 11, S. 272 ff.. Die Zunahre so1 1  nach einer ünfrage Ca. 113 betragen haben. 
3) Vgl. z.B. I 1  m n t s c h ,  5.9.1850 
4) Preise 1840149: G.A. Venzin, in: Bibl .Run., M 581; G.M. Berther, in: Bibl .Run., M 92/IY 642. 

Preise 1850/59-1860169: C l m d a  1859, G% 171; C l m d a  1862, in: Gas.Run 1862, Nr. 52 und 
C l m d a  1885, in: Gas. Ran. 19.2.1885. Al l e  Preisfestsetzungen sind m i t  Vorsicht zu i n t e rp re  
tieren, insb. diejenigen der ersten Dekade. Sie bezeichnen jedoch ausschliesslich d ie  i n  der 
Cadi bezahlten Preise. 

5) Bmgger, Stat.Mb., S. 354 f. 



Der Boden erlebte - soviel lässt sich auch bei vorsichtiger Interpretation der 
Preisangaben sagen - eine deutliche Steigerung seines Realwertes. Das erhöhte 
Landangebot traf sich mit einer durch die Viehzucht verstärkten Nachfrage, wel- 

che die Bereitschaft, immer höhere Preise zu zahlen, offensichtlich förderte. 

Gemeinschaftlicher und privater Bodenbesitz wurde von der Dynamik der 50er 

Jahre unterschiedlich stark erfasst. Die nachteiligen Folgen, die zu diesem 

Zeitpunkt aus dem Verlust traditioneller Nutzungsrechte entstanden waren, ver- 

anlasste die Mehrheit der Tavetscher zu einer betont konservativen Haltung. 

Doch Realerbteilung, Verschuldung, Bevölkerungsschwund und vor allen 

Dingen der erhöhte Bedarf an extensiv nutzbarem Kulturland veränderten auf der 

anderen Seite immer deutlicher die privaten Besitzverhältnisse. 

Der "offene" Bodenmarkt der 50er Jahre - "offen" in Bezug auf behördliche Be- 

schränkungsrnassnahmen und erhöhter Intensität - gab vor allem dem kapitalbe- 
sitzenden Bauern die Möglichkeit, seinen Grundbesitz zu erweitern. Damit schuf 

er die erste Voraussetzung für eine Erhöhung des Viehbestandes und die Förde- 

rung des Viehexportes. 



2.5 . DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTION 

"D ie  S i t u a t i o n ,  i n  d e r  s i c h  d i e  Cad i  ( " p a r t  s u r a " )  z u r  Z e i t  b e f i n d e t ,  
i s t  w a h r h a f t  t r a u r i g .  Es f e h l t  an G e t r e i d e ,  es  f e h l t  an M i l c h p r o d u k t e n ,  
es f e h l t  an a l l e m ;  n u r  an Schu lden n i c h t  und an Menschen, w e n n g l e i c h  
e i n  g r o s s e r  T e i l  d e r s e l b e n  h a t  f o r t z i e h e n  müssen, i n  d i e  Ebenen des 
Schwabenlandes o d e r  nach I t a l i e n ,  o d e r  an den St rassenbau,  o d e r  s o n s t -  
wohin. - Und t r o t z d e m  müssen d i e  wenigen Zu rückgeb l i ebenen  l e i d e n  und 
i h r  V i e h  be inahe  verenden lassen .  Aber  was o d e r  wer h a t  d i e  H a u p t s c h u l d  
daran? D i e  s c h l e c h t e n  J a h r e ?  - Nein,  w i r  s e l b s t  s i n d  s c h u l d  an unserem 
Unglück.  D i e  J a h r e  s i n d  mal  g u t ,  mal s c h l e c h t ,  n u r  u n s e r e  t o t a l e  Unwis- 
s e n h e i t  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  i s t  immer d i e  g l e i c h e . " l  

E i n  v e r n i c h t e n d e s  U r t e i  1. Es s t a n d  n i c h t  a l  l e i n e  da: D i e  " L e h r m e i s t e r "  schau- 

t e n  i n s  s c h w e i z e r i s c h e  M i t t e l l a n d  und sahen ü b e r a l l  F o r t s c h r i t t e  - i n  d e r  Bo- 

d e n r e c h t s f r a g e ,  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t ,  i m  Gewerbe, i n  d e r  I n d u s t r i e .  D i e  weni-  

gen E r w e r b s q u e l l e n  d e r  Bündner waren dagegen vom Aus land  abhängig.  I t a l i e n i s c h e  

M ä r k t e  best immten d i e  V iehzuch t ,  Deu tsch land  und I t a l i e n  den T r a n s i t v e r k e h r .  

G e t r e i d e ,  Sa lz ,  Baumwolle, Eisenwaren,  e t c .  mussten i m p o r t i e r t  werden, und d i e  

Bündner verschwendeten immer mehr G e l d  f ü r  "Luxusgü te r " .  Wein ( V e l  t l  i n e r !  ), 

Schnaps, K a f f e e ,  Zucke r  und Tabak e r f r e u t e n  s i c h  zunehmender B e l i e b t h e i t ,  eben- 

so  f remd länd ische  Gewürze, Tücher ,  Hü te  und d e r g l e i c h e n  u n e r f r e u l i c h e  Sachen 

mehr. 
2 

G e f o r d e r t  wurde nun e i n e  g r u n d s ä t z l i c h e  I n n o v a t i o n s b e r e i t s c h a f t  i n  a l l e n  E r -  

w e r b s s e k t o r e n ; f ü r  d i e  L a n d w i r t s c h a f t  b e d e u t e t e  d i e s  I n t e n s i v i e r u n g  d e r  Nutzung, 

S p e z i a l i s i e r u n g  und K a p i t a l i s i e r u n g  d e r  P r o d u k t i o n s a u s r i c h t u n g ,  I n t e g r a t i o n  i n s  

i n t e r n a t i o n a l e  Marksystem a u f  d e r  B a s i s  e i n e r  s t a r k e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  S t e l l u n g .  

Dami t  s e t z t e  man s i c h  n a t ü r l i c h  i n  Wide rsp ruch  zu dem i n  den e r s t e n  Jah rzehn ten  

des 19. Jh. f o r m u l i e r t e n  s t a a t s p o l i t i s c h e n  P o s t u l a t  nach e i n e r  a u t a r k e n  W i r t -  

s cha f t .  Ausserdem p r ä g t e n  d i e  E r f a h r u n g e n  d e r  " s c h l e c h t e n  Jahre",  i n  denen d i e  

P r e i s e  des i m p o r t i e r t e n  G e t r e i d e s  um e i n  V i e l f a c h e s  a n s t e i g e n  konnten,  a u f  

n a c h h a l t i g e  Weise d i e  E i n s t e l l u n g  d e r  Bauern. So b l i e b  d e r  Subs is tenzgedanke 

ü b e r  d i e  J a h r h u n d e r t m i t t e  h i n a u s  i n  a l l e n  T a l s c h a f t e n  Graubündens, besonders  

aber  i n  den abgelegenen, w e i t e r h i n  l e b e n d i g .  

1) Grischun Rmnsch 16.5.1837 
2) Vgl. Grischun Rmnsch 28.3.1837; Gadola 1939, S. 12 ff. 



2.5.1 - D i e  S u b s i s t e n z w i r t s c h a f t  

Wovon l e b t e  d i e  T a v e t s c h e r  B e v ö l k e r u n g  zu Beg inn  des 19. Jh.? 

"Man s p e i s t  h i e r  zwei ,  d r e i  b i s  v i e r m a l  des Tages und r i c h t e t  s i c h  h i e r e i n  
11 1  nach den Z e i t e n ,  d e r  N o t h d u r f t  und den Beschä f t i gungen .  Der v i e l s e i t i g  i n -  

t e r e s s i e r t e  P a t e r  h a t  uns auch den S p e i s e z e t t e l  ü b e r l i e f e r t :  D i e  b e s t e n  Sa- 

chen wurden an d e r  K i r c h w e i h  (perdanonza) ,  an d e r  Fasnach t  und an e i n e r  Hoch- 

z e i t  a u f g e t r a g e n :  F r i s c h e s  o d e r  g e r ä u c h e r t e s  F l e i s c h .  "gebra ten,  g e k o c h t  o d e r  

verdämpf t " ;  Meh lspe isen .  "Capuns, R a v i u l  s, N u d e l s p l  a t s "  (=Nudeln) ;  Süssspe i -  

sen; "Pa t launas  ( F a s t n a c h t s  k ü c h l e i n ) ,  Fava de Pres  " (Omle t ten ) .  Anfang und 

Ende des ü p p i g e n  Mahles  m a r k i e r t e n  immer B r o t ,  Käse und Z i g e r .  An "mageren Ta- 

gen", von denen e s  v i e l e  gab, begnüg te  man s i c h  m i t  B r o t  und Käse, e twas  Gemü- 

se  und e i n e r  Suppe; am Sonntag kam v i e l l e i c h t  noch F l e i s c h  h i n z u .  

Von d e r  K a r t o f f e l ,  d i e  Ende des 18. Jh. E inzug  g e h a l t e n  h a t t e ,  war d e r  P a t e r  

n i c h t  s e h r  angetan;  e r  v e r m u t e t e  den Grund d e r  von ihm f e s t g e s t e l l t e n  Abnahme 

d e r  Grösse und S t ä r k e  d e r  T a v e t s c h e r  besonders  " i m  v i e l e n  Genuss d e r  E r d ä p f e l .  112 

S te inböcke ,  Gemsen, H i r s c h e  und M u r m e l t i e r e  d e c k t e n  e i n e n  T e i l  des F l e i s c h b e -  

da r fes .  D i e  Jagd war zwar von M a r t i n i  b i s  J u l i  v e r b o t e n ,  " a l l e i n  man a c h t e t  

d i e s e  Verordnung n i c h t ,  und d i e  P o l i z e i  s c h l a f t  d a b e i . "  

D i e  S p e i s e f o l g e  wurde i m  19. Jh. h ä u f i g e r  m i t  i m p o r t i e r t e n  N a h r u n g s m i t t e l n  be- 

r e i c h e r t  - z u r  Hauptsache A e p f e l  und K i r s c h e n  aus den t i e f e r  gelegenen. Gegen- 

den d e r  Su rse lva ,  Re is ,  Ma is  und K a s t a n i e n  aus den s ü d l i c h e n  Nachbar ländern .  3 

I n  e i n e r  H a n d e l s b i l a n z  f ü r  das e r s t e  J a h r z e h n t  des 19. Jh. z ä h l t e  Spescha zu  

den I m p o r t e n  a u s s c h l  i e s s l  i c h  d i e s e  "Luxuswaren". 4  

Der Ge t re ideanbau  d e c k t e  a l l e m  Ansche in  nach zumindes t  i n  den g u t e n  E r n t e j a h -  

r e n  den B e d a r f  d e r  e i n h e i m i s c h e n  Bevö lke rung .  Kar1 Hager ve rmute te ,  dass  d i e s  

1) a  Spescha, S. 246. Zu den Lieb1 ingsspeisen vgl. Gadola 1939, S. 20 - 26, 98 ff. 
2) a  Spescha, S. 241. E r  läss t  al lerdings offen, ob "der Brot- und M i l c h n g e l ,  der Druck der Ar- 

beit ,  d ie  allzuschwere Schuldenlast, d ie  Unachtsamkeit der Erziehungu d e r  anders ihren Antei l  
daran hatten. Nach den Angaben a  Speschas läss t  sich e in durchschnittl. Nahrungsverbrauch von 
137 g  pro Tag und Person etmi t te ln.  Bielmann errechnete f ü r  den K t .  U r i  e in etwa gleiches R e  
su l ta t  (Bielmann, S. 179). Beide Zahlen sidn wohl zu t i e f  angesetzt - d ie  fürs Unterengadin 
geltende Berechnung l i e g t  bei 370 g  (Mathieu I ,  S. 71 f). 

3) Dazu gehörte der Brauch des "ir per l a  chistognas e  per l a  f r i n a  de p ig l  ialauncas": Jedes Jahr 
zog eine Gruppe Tavetscher Bauern mit ihren Pferden nach Giubiasco um auf den Markt Kastanien 
" für  d ie  Wöchnerinnen", d. h. f ü r  d ie  Frauen, einzukaufen. Oft  kamcn noch Geschenke, besonders 
Seidentücher, hinzu. (a Spescha, S. 224; vgl . auch Gadola 1939, S. 12 ff. ). 

4) a Spscha, S. 230 f. 



in der Surselva sogar bis in die 80er Jahre zu etwa 90% der Fall war; der 

Rückgang auf 50% fand nach ihm erst in den folgenden 30 Jahren bis zum ersten 

Weltkrieg statt. 1 

Diese sehr optimistische Einschätzung lässt sich kaum belegen. Ausserdem kann 

die Surselva nicht als einheitlicher Wirtschaftsraum bezeichnet werden; die Un- 

terschiede zwischen den einzelnen Talschaften sind in verschiedener Beziehung 

mannigfaltig. 

Gegen eine derart ausgeprägte autarke landwirtschaftliche Produktion im Ta- 

ve'tsch spricht: 

- die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebene Entwicklung der auf Vieh- 
zucht tendierenden Besitz- und Nutzungsform. Auf Weideplätze und Heuvorrat 

wurde bedeutend mehr Gewicht gelegt, 

- die gestiegene Nachfrage nach Rindvieh auf den oberitalienischen Märkten. 

Eine Ausweitung des Bargeldvolumens erleichterte den Kauf importierten Ge- 

treides. 

- der Ausbau der Oberländerstrasse. Sie erreichte das Tavetsch in den 60er 

Jahren; die Reisedauer nach Chur wurde entscheidend verkürzt, die Transport- 

bedingungen verbessert, und damit sanken auch die Importpreise. 

- der Bevölkerungsrückgang. Der nicht direkt ersichtliche Zusammenhang bedarf 

einer Erklärung: Immer wieder wurde auf den Umstand hingewiesen, dass die 

Bauern aus Bequemlichkeit der Viehzucht den Vorzug geben würden. Der Acker- 

bau bedingte einen Aufwand, den man nicht auf sich nehmen wollte. Tatsäch- 

lich forderte eine intensive Bewirtschaftung eine höhere Arbeitsleistung, 

die nur durch eine entsprechend grosse Personenzahl bewältigt werden konnte. 

Der Aufwand wurde dabei selten durch den Ertrag wettgemacht. Die Abwanderung 

unterbeschäftigter Arbeitskräfte konnte somit Ursache und Folge einer Ver- 
' 2 nachlässigung des Ackerbaues sein. 

Die allmähliche Aufgabe der Subsistenzgrundlagen zugunsten einer exportorien- 

tierten Viehzucht hat gesamthaft gesehen viel leicht in der ersten Hälfte des Jahrhun- 

derts ihren Anfang genommen. Natürlich schlossen sich die beiden Wirtschafts- 

zweige nicht gegenseitig aus; zumindest der Ackerbau war ohne Viehzucht gar 

nicht möglich. 

1) Hager, S. 253. Ebenfalls Tanaschett 1977, S. 84 
2) Vgl. Bielmann, S. 86. Ob der Mangel an Arbeitskräften durch die Solddienste eine von der Wirt- 

schafthieise unabhdngige, resp. ihr nur entgegenkamende Erscheinung war, ist anzuzweifeln. 



2.5.2 Der Ackerbau 

Nachr i ch ten  über  den i m  Tavetsch be t r i ebenen  Ackerbau s i n d  s p ä r l i c h .  Das mag 

daran l i e g e n ,  dass d i e s e r  W i r t s c h a f t s z w e i g  e i n e  f a m i l i ä r e ,  von d e r  d ö r f l i c h e n  

Nutzungsordnung kaum b e t r o f f e n e  Ange legenhe i t  war. 

I m  Gegensatz z u r  V i e h w i r t s c h a f t  b l i e b  d e r  Ackerbau zudem s e i t  Jahrhunder ten  

von Veränderungen unberühr t .  Anbauart  und - t e c h n i k  wurden weniger  von den Be- 

d ü r f n i s s e n  d e r  Menschen, a l s  von den geog ra f i s chen  und k l i m a t i s c h e n  Gegebenhei- 

t e n  bestimmt. 

Daran änder te  s i c h  auch i m  19. Jh. wenig. I n s p i r i e r t  du rch  d i e  p h y s i o k r a t i s c h e  

Bewegung k r i t i s i e r t e  P a t e r  a Spescha besonders d i e  nach läss i ge  Behandlung des 

Dungs - "der  ~ u n ~ '  i s t  f ü r  d i e  Wiesen w i e  Gold i m  ~ e l d b e u t e l " '  - und v e r l a n g t e  

von den Bauern d i e  Anlegung von M is thau fen  und den Bau von ~ ü l l e n k a s t e n . '  Ob 

se ine  Aufforderungen E r f o l g  ha t t en ,  i s t  ungewiss. E r  h i n g  l e t z t l i c h  n i c h t  nu r  

vom I n t e r e s s e  d e r  v iehzüchtenden Bauern ab, sondern auch von t r a d i t i o n e l l e n  

Nutzungsbeschränkungen. So wurde wegen d e r  Gemeinatzung d e r  Dung n i c h t  i m  Spät- 

he rbs t ,  sondern i m  F r ü h j a h r  - "zu f r ü h "  f ü r  a Spescha - au f  den Wiesen v e r t e i l t .  

D i e  j ä h r l i c h  gedüngten Fe t tw iesen  wurden abwechselnd a l s  Acker land  und a l s  

Wiesland genu tz t .  E ine P a r z e l l e  konnte i n  de r  Regel während d r e i  Jahren ge- 

p f l ü g t  und m i t  Ge t re ide ,  F lachs  ode r  K a r t o f f e l n  b e p f l a n z t  werden; danach 

b rauch te  man den Boden f ü r  4 - 10 Jahre a l s  ~ i e s l a n d . ~  Anzahl und Dauer d e r  

Anbauperioden wurde von de r  Grösse des Landbes i t zes  bestimmt. Der r e i c h e  Bauer 

b rauch te  e i n e  P a r z e l l e  nur  während zwei Jahren anzupf lanzen und konnte s i e  dann 

b i s  zu 10 Jahren "ruhen" lassen,  b i s  w iede r  g e p f l ü g t  wurde. Der "Landarme" h i n -  

gegen war gezwungen, se inen Boden i n t e n s i v e r  zu nutzen:  Längere Anbauperioden 

( 3  Jahre)  und kü rze re  I n t e r v a l l e  ( 4  - 5 Jahre) ,  dazu e i n e  r e d u z i e r t e  Düngung 

( k l e i n e  V iehzah l )  l aug ten  den Boden immer mehr aus. 

D i e  gängigen Anbausorten waren: 
4 

- d i e  Gerste.  Durch i h r e  kü r ze re  V e g e t a t i o n s z e i t  (90 - 100 Tage), Wachstums- 

und Rei f u n g s f ä h i g k e i t  auch i n  höheren Lagen (z.  B. Tschamutt m i t  1730 m. ü. M. ) 

war d i e  v i e r z e i l i g e  Gerste  zum Anbau besonders gee igne t .  

1) a Spescha, Katechismus, S. 40 
2) a Spescha, S. 219 
3) BM 1866, S. 3; vgl. Hager, S. 256 
4) Vg?. Hager, S. 257 ff. 



- d e r  Roggen. Die q u a l i t a t i v  höherstehende G e t r e i d e a r t  wurde, zumindest zu 

Anfang des 20. Jh. ,  e b e n f a l l s  b i s  i n  Tschamutt angebaut. Neben Gerste  war 
' 1 s i e  d i e  v e r b r e i t e s t e  u n d  b e l i e b t e s t e  Mehlsorte; 

- d e r  Dinkel. Der Anbau wurde im 19. Jh. aufgegeben. 

- "Der Oberländer Bauer l i e b t  a l s  Hausbrot e i n e  Mischung von Roggen u n d  Ger- 

s t e . ~ ~  Die Mischsaat v e r e i n i g t e  d i e  Erg ieb igke i t  d e r  Gerste  mit d e r  Q u a l i t ä t  

des Roggens, ausserdem wurde d i e  Behandlung des Saa tgutes  ve re in fach t .  

- d i e  Kar to f fe l .  S i e  wurde wie in  anderen Gegenden Graubündens am Ende des 

18. Jh. e inge führ t  und nahm s o f o r t  e inen wicht igen P l a t z  i m  Lebensmittelan- 

gebot e in .  Ih re  Vorzüge waren: Unkomplizierter Anbau, Eignung f ü r  s ch lech te  

Böden und auch s t e i l s t e  Flächen, sehr  hoher Er t rag .  

Hafer, Hirse,  Mais und Weizen konnten wegen d e r  Höhenlage n i c h t  angebaut wer- 

den. Ih re  Anbaugrenzen lagen - in  d i e s e r  Reihenfolge - bei D i sen t i s ,  Somvix und 

T r u n .  

Die d u r c h s c h n i t t l i c h  e r z i e l t e n  Ern tee r t r äge  waren ger ing .  1811 g a l t  nach den 

Worten unseres P a t e r s  a l s  e i n  ausse ro rden t l i ch  r e i c h e s  Ern te j ah r  - das Verhält-  

n i s  von Aussaat und Er t rag  war 1:10. 3 

Speschas Berechnung de r  Gesamtproduktion f ü r  das  e r s t e  Jahrzehnt  des 19. Jh. 

b e l i e f  s i c h  auf j ä h r l i c h  42 Tonnen Getreide und 20 Tonnen ~ a r t o f f e l n . ~  Bei e i -  

ner Gesamtbevölkerung von 900 Personen betrug damit d e r  Prokopf-Verbrauch le-  

d i g l i c h  47 Kilogramm Getre ide  u n d  22 Kilogramm Kar tof fe ln .  Z u m  Vergleich: Der 

1) Clmda 1859, 63.85. Der Preis für Roggen lag zwischen 1% und 2% höher als derjenige für Gerste. 
2) Hager, S. 263 
3) a Spescha, Chmi k, S. 439. 25 Jahre spiter erlebte man ein i n  allen Beziehungen katastrophales 

Kri senjahr; das Aussaat-Ertragsverhältnis der klösterlichen Wirtschaft war 1 : 5 - die Patres wa- 
ren genwngen, ebensoviel Getreide wie geerntet einzukaufen. Vgl . Pb1 ler 1965. S. 176. 
An S. Gions (23. Juni) verprügelten sich Disentiser und M e l s e r  Jugendliche. Je mhr sie sich 
schlugen, desto grösser soll die Ernte gewesen sein. DRG "graun", S. 699 

4) a Spescha, S. 220. 1714124 entrichteten die Tavetscher dem Kloster einen Getreidezehnten von Ca. 
5.5 Tonnen (vgl. Tanaschett 1954, S. 25); den effektiven zehnten Tei 1 vorausgesetzt, bedeutete 
dies be i  einer geschätzten Ackerfläche von 50 ha einen Ertrag von 11 q/ha. Die Zahl liegt wohl 
um einiges zu hoch, d.h. dass die Ackerfläche wesentlich grösser sein misste. Bei einem Hektar- 
ertrag von 8 qlha für Getreide und 80 qlha für Kartoffeln ergeben die Produktionszahlen a S p  
schas eine Ackerfläche von 55 Hektaren. Das virde heissen, dass die Ackerbaufläche bis 1914 m 
etwa 115 kleiner geworden ist .  1927 betrugen die Hektarerträge im Tavetsch: Roggen 25.3, Ger- 
ste 31.5, Kartoffeln 175. (Leemann, S. 54 ff. ) Brugger schatzt für 1850 den gesamtschweizeri- 
schen Durchschnitt auf 12 qlha für Getreide, 90 qlha für Kartoffeln; Lemnemier für Luzerns 
Feldgraswirtschaft um 1820: 6 - 10 qlha resp. 70 - 90 q/ha. (Brugger 11, S. 36, 40. Lmmi- 
er, S. 59). 



gesamtschwe ize r i sche  D u r c h s c h n i t t  l a g  b e i  240 Ki logramm, resp .  210 - 260 K i l o -  

gramm.' D i e  hohe D i f f e r e n z  b e r u h t  woh l  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  e i n e r  f e h l e r h a f t e n  

Schätzung a  Speschas, kann aber  auch m i t  den I m p o r t e n  t e i l w e i s e  e r k l ä r t  werden. 

Neben d e r  Q u a n t i t ä t  s p i e l t e  j e d o c h  a u c h  d i e  Q u a l i t ä t  d e r  E r n t e  e i n e  g r o s s e  Rol -  

l e .  I n  d i e s e r  Bez iehung war man f a s t  v ö l l i g  von den k l i m a t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  

abhäng ig .  Sommer l icher  F r o s t  und e i n  nasse r  H e r b s t  e r s c h w e r t e n  den ohneh in  

schon s t a r k  b e f r i s t e t e n  Re i fep rozess .  O f t  musste  noch g rünes  G e t r e i d e  g e s c h n i t -  

t e n  werden; es  wurde zum A u s r e i f e n  a u f  H i s t e n  ( c h i s c h n e r s )  - e i n e  d r e i -  b i s  

v i e r s t ö c k i g e ,  i m  Alpenraum r e c h t  v e r b r e i t e t e  Z a u n k o n s t r u k t i o n  - g e l e g t .  G r ü n l i c h -  
2  

g e l b e s  B r o t  war k e i n e  S e l t e n h e i t  - man nahm es i n  Kauf ,  wenn d i e  A l t e r n a t i v e  . 

Hunger h i e s s .  

A r t  und Menge des Pf lanzenanbaues lagen,  w i e  w i r  oben b e r e i t s  e r f a h r e n  haben, 

ganz i m  E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h  d e r  Frau.  Neben den G r u n d n a h r u n g s m i t t e l n  B r o t  und 

K a r t o f f e l n  kam d e r  H e r s t e l l u n g  von Tüchern  - K l e i d e r ,  B e t t ü c h e r ,  Heutücher,  

e t c .  - e i n e  g r o s s e  Bedeutung zu. "Ohne zu murren",  so  Kar1 Hager, " r e s e r v i e r t e  

d e r  Bauer e i n  S tück  s e i n e s  A c k e r l a n d e s  (. . )  f ü r  den ~ l a c h s a n b a u . " ~  Au f  r u n d  

10 K i logramm s c h ä t z t e  um 1800 a  Spescha d i e  j ä h r l i c h e  P r o d u k t i o n  von S t o f f e n  - 
e i n e  Menge, d i e  f ü r  den gesamten H a u s h a l t  au 's re ichen musste. 4 

100 J a h r e  s p ä t e r  genügte noch 1.5 ~ i l o ~ r a m m . ~  Ges t iegene  I m p o r t e  und V.  a. d i e  

E r ö f f n u n g  d e r  T u c h f a b r i k  i n  T r u n  (1912)  mochten f ü r  den Rückgang v e r a n t w o r t -  

l i c h  s e i n .  

D i e  n a c h b a r s c h a f t l i c h e  A r b e i t s o r g a n i s a t i o n  s p i e l t e  b e i  d e r  E r n t e  und besonders  

b e i  d e r  V e r a r b e i t u n g  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e .  Das B ro tbacken  wurde von den Frauen 

i m  d o r f e i g e n e n  Backofen,  d e r  i n  e inem k l e i n e n  Gebäude m i t t e n  i m  D o r f  s tand,  be- 

s o r g t . 6  Nach e i n e r  best immten Backordnung übernahmen d i e  Bäuer innen  f ü r  a l l e  

H a u s h a l t e  das Backen. 

B e i  d e r  V e r a r b e i t u n g  von F l a c h s  und Hanf s c h l o s s e n  s i c h  d i e  Frauen zu Gruppen 

zusammen. M i t  Ausnahme d e r  O e l h e r s t e l l u n g  aus Flachssamen, d i e  m i t t e l s  e i n e r  

1) Brugger 11, S. 36 f. 
2) a  Spescha, Chronik, S. 439 
3) Hager, S. 15 
4) a  Spescha, S. 220. 
5) Halter, T., Einleitung zu "Dai spatlunzas". 
6) Hager, S. 272 f; Material zur Bauemhausforschung 



e b e n f a l l s  d o r f e i g e n e n  O e l p r e s s e  vorgenommen wurde, h ä t t e n - a l l e  A r b e i t e n  zwar 

auch i n d i v i d u e l l  v e r r i c h t e t  werden können. Durch d i e  B i l d u n g  von A r b e i t e r i n n e n -  

gruppen e r r e i c h t e  m a n - a b e r  e i n e  R a t i o n a l i s i e r u n g  des V e r a r b e i t u n g s p r o z e s s e s :  

Der Re ihe  nach b e s o r g t e  d i e  Gruppe gemeinsam das Pensum e i n e s  Hausha l tes ,  e r -  

l e i c h t e r t e  dadurch  d i e  zum T e i l  mühsamen A r b e i t e n  und v e r k ü r z t e  d i e  A r b e i t s -  

z e i  t e n .  
1  

Das wurde i m  W i n t e r  f o r t g e s e t z t ,  wenn an den l a n g e n  Abenden i n  e i n e r  Stube ge- 

mei nsam gesponnen und gewoben wurde.' H i n t e r  dem r o m a n t i s c h e n  E ind ruck ,  den 

d i e s e s  B i l d  v e r m i t t e l t ,  s t e h t  ge rade  h i e r  d i e  h a r t e ,  ökonomische R e a l i t ä t :  Der  

Hauptgrund f ü r  das  gemeinsame Werken l a g  i m  E i n s p a r e n  des k o s t b a r e n  T a l g l i c h -  

t e s ;  da das e i n e  T a l g l i c h t  zu schwach war, wurde beze ichnenderwe ise  n u r  Han f  

und F l a c h s  gesponnen, j e d o c h  k e i n e  Wo1 Se. 

D i e  " s e r a  de  r u c c a s "  - f r e i  m i t  " S p i n n s t u b e t e "  ü b e r s e t z b a r  -, d i e  h i e r  s t e l l -  

v e r t r e t e n d  f ü r  v i e l e  ä h n l i c h e  A r b e i t s g a n g e  b e s c h r i e b e n  w i r d ,  war k e i n  f r ö h l i -  

che r ,  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  An lass .  N i c h t  z u l e t z t  t r u g  auch d e r  Aussch luss  d e r  

Männer dazu b e i .  

D i e s e  sassen v i e l l e i c h t  a u f  d e r  Ofenbank und d a c h t e n  an i h r e  T i e r e  und an d i e  i m  

nächs ten  Sommer a u f  s i e  zukommenden A r b e i t e n .  

1) Vgl. Mioth, G.H., "Dai spatlunzas". Gesel l igkeit  und Dorfklatsch wrden offenbar durch d i e  
gareinsame Arbeit  gefördert. 

2) Gadola 1936, S. 10 f. 



2.5.3 D ie  M i l c h w i r t s c h a f t  

"Wenn i c h  d i e  A l p h ü t t e n  b e t r a c h t e ,  so ü b e r f ä l l t  mich e i n  Schauder. S i e  
s o l l t e n  Wohnstät ten d e r  Menschen, Fabr i ken  de r  nothwendigsten und edel -  
s t en  Produkte und d i e  N iede r l age  d e r  n i e d l i c h s t e n  und k r a f t v o l l s t e n  Ga- 
ben d e r  m i l c h r e i c h e n  Alpen se in ,  aber s i e  d ienen  kaum zu einem Z u f l u c h t s -  
o r t  d e r  Bären. "1 

A Speschas K r i t i k  mochte f ü r  das ganze 19. Jh. i h r e  Be rech t i gung  haben. D i e  

Tavetscher  z e i g t e n  wenig I n t e r e s s e  an e i n e r  Verbesserung d e r  Zustände.' D i e  

"A lphü t t en "  waren m e i s t  S t e i n -  und Erdhaufen, du rch  d i -e  Regen und Schnee a u f  

d i e  spa r t an i schen  P r i t s c h e n  und den b lossen  Erdboden drang. H i e r ,  i n  d i esen  

ve rnach läss i g ten ,  v o r  Schmutz s t a r renden  Hü t t en  wurden d i e  " n i e d l  i c h s t e n  und 

k r a f t v o l l s t e n  Gaben" h e r g e s t e l l t :  B u t t e r .  Käse und Z ige r .  

Der Bauer s t i e g  frühmorgens vom Talboden herau f .  molk m i t  den H i r t e n  d i e  Kühe, 

und begann m i t  d e r  M i l c h v e r a r b e i t u n g .  D i e  Geräte,  d i e  e r  f ü r  se i ne  P roduk t i on  

b e n ö t i g t e ,  gehör ten  d e r  Ko rpo ra t i on ;  i h r  Zustand h i n g  demnach von den Ansprü- 

chen d e r  M i t g l i e d e r  ab. Nach e i n  oder  zwei Tagen pack te  e r  s e i n e  Produkte i n  

e igens  m i t geb rach te  Tücher und t r u g  oder zog s i e  m i t  einem Handkarren h inab  i n s  

Ta l .  3 , 

D i e  Menge d e r  M i l chp roduk te  h i n g  i n  e r s t e r  L i n i e  von d e r  Anzahl e igener  M i l c h -  

kühe ab.4 D i e  Q u a l i t ä t  en t sp rach  den F ä h i g k e i t e n  des Bauern. A  Spescha h i e l t  

n i c h t  v i e l  von d e r  " ~ u n s t f e r t i ~ k e i t "  d e r  Tavetscher ,  d i e  e r s t  nach mehreren Jah- 

r e n  "f  1  e i s s i g e r  Beobachtung1' angeeignet  werden konnte.  Immerhi n  z ä h l t e  e r  i n  

s e i n e r  Hande l sb i l anz  von 1805 auch den q u a l i t a t i v  höherstehenden Fe t t käse  zu 

den ~ x p o r t a r t i k e l n . '  Wengleich e r  m i t  e i n e r  Einnahme von 510 Franken f ü r  750 

Kilogramm l e d i g l i c h  1% d e r  Gesamteinnahmen d a r s t e l l t e ,  war d i e  Tave tscher  F e t t -  

käseproduk t ion  bemerkenswert. 

A. von P l a n t a  hob s i e  1848 i n  seinem B e r i c h t  über  d ie .Bündner  W i r t s c h a f t  a l s  

V o r b i l d  hervor ,  während e r  s i c h  darüber  bek lag te ,  dass i m  ü b r i g e n  Kanton n i c h t  

e inmal  d e r  E igenverbrauch gedeck t  würde und desha lb  i n  Schwaben, V o r a r l b e r g  und 

dem V e l t l i n  e i n g e k a u f t  werden müsse. 
7  

1  ) a  Spescha, 5. 208 
2) Vgl. Venzin, 5. 48 ff. 
3) Vgl. Weiss 1941, 5. 135 ff. 
4) Vgl. unten S. 73 
5) a  Spescha. 5. -209 
6) a  Spescha, S. 230 f. 
7) Planta, A. von, S. 15 ff. Planta hatte offenbar das Oberengadin vergessen, denn von hier aus 

wrden d ie  oberital ienischen Markte m i t  Fettkäse beliefert. (Weiss 1941, S. 240) Sprecher er- 
rechnete für  1785 einen Fettkäseexport von 20'000 fl.. (Sprecher/Jenny, 5. 243 f). 



Die  e i g e n t l i c h e  S c h w i e r i g k e i t  des Expor ts  l a g  i n  de r  kurzen H a l t b a r k e i t  des 

f e t t e n  Käses. E i n z i g  e i n e  ku rze  T ranspo r t s t r ecke  konnte den Absatz ga ran t i e ren .  

M i t  dem Verkauf  i n  O b e r i t a l i e n  r e i h t e  s i c h  das Tavetsch o f f e n b a r  i n  d i e  am 

Go t t ha rd  1  iegenden T a l s c h a f t e n  - 'U rsern ,  Goms, Leven t i  na -, d i e  d o r t h i n  i h r e n  

Käse e x p o r t i e r t e n .  1  

Es i s t  kaum anzunehmen, dass a l l e  Tave tscher  an de r  H e r s t e l l u n g  und am Expo r t  

b e t e i l i g t  waren. Zu den Produzenten gehör ten  m i t  S i c h e r h e i t  d i e  Benützer  d e r  

k l ö s t e r l i c h e n  Lehensalpen. 1811 e n t h i e l t  d i e  Alpordnung d i e  Bestimmung, dass 

j e d e r  Z inszahlende "(. . )  v e r p f l i c h t e t  i s t ,  2 K r innen  Käse (1.5 kg) p r o  Kuh her-  

z u s t e l l e n ,  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  gu ten  Fe t t käse  (. . ) ."2 

Nach dem 1804 e rneue r t en  Lehensver t rag  h a t t e  das K l o s t e r  das Recht a u f  600 

Kr innen  ~ e t t k ä s e . ~  Daran ä n d e r t  s i c h  b i s  i n  d i e  60er  Jahre  n i c h t s .  

Immer häu f i ge r  zogen es d i e  Bauern aber  vor ,  d i e  Abgabe i n  Geld zu e n t r i c h t e n .  
4  

Das mag i n  e i n e r  E rwe i t e rung  des Geldvolumens begründet  se in ,  d e u t e t  aber eher  

a u f  e i n e  r ü c k l ä u f i g e  Tendenz d e r  F e t t k ä s e h e r s t e l l u n g ,  

Verschiedene Fak to ren  haben den b i s  zum Ende des Jahrhunder ts  d e u t l i c h  f e s t -  

s t e l l b a r e n  Rückgang besch leun ig t .  Durch d i e  a l tmod ischen  Produkt ionsbedingungen 

etwa biissteman d i e  K o n k u r r e n z f ä h i g k e i t  langsam e in ,  d i e  s inkenden P r e i s e  ve r -  

mochten d i e  H e r s t e l l u n g s k o s t e n  kaum noch zu decken. 

W i c h t i g e r  noch s c h e i n t  m i r ,  dass B u t t e r -  und Fe t t käsep roduk t i on  s i c h  entgegen- 

standen: Beim Fe t t käsen  f i e l  d e r  B u t t e r e r t r a g  ganz oder  t e i l w e i s e  weg.5 D ie  f ü r  

e i n  "Fet tkase-Surp lus"  b e n ö t i g t e  Milchmenge r e i c h t e  nach Abzug de r  f ü r  d i e  Kä1- 

be r  best immten M i l c h  aber b a l d  n i c h t  mehr über  d i e  Deckung des Eigenbedar fes an 

B u t t e r  hinaus. Hinzu kam e i n e  z e i t l i c h e  Beschränkung durch d i e  A lpko rpo ra t i on :  

Auf 15 L i t e r  M i l c h  konnte e i n  Tag l a n g  B u t t e r  und Käse h e r g e s t e l l t  werden.' Da- 

zu war, b e i  e i n e r  M i l c h l e i s t u n g  von 4.5 - 6  L i t e r ,  d e r  B e s i t z  von 2  - 3 Kühen 

n ö t i g  - 1866 f i e l e n  a u f  e i nen  Hausha l t  i m  D u r c h s c h n i t t  gerade 2.7 Kühe. 8  

Vgl. Weiss 1941, S. 239. buch Planta hatte nebenbei h r k t ,  dass das Tavetsch an U r i  grenzte. 
(Planta, A. von, S. 17). 
GO 181 1  : 8; i m  Jahre 1579 waren die Bauern von den Herren i n  Disentis aufgefordert worden, 
"Guot, fa ist  gesalzen khess" abzuliefern. (Mioth, S. 75). 
Lehensvertrag GAS 
a.a.0. Anhang 
Vgl. Weiss 1941, S. 240 
Vgl. Berther 1940, S. 38 
Biellmnn, S. 99 
Vgl. unten S. 76 



D i e  knappe Ze i t spanne ,  d i e  den m e i s t e n  Bauern s o m i t  z u r  Ver fügung s tand ,  wurde 

zunächst  m i t  d e r  Deckung des E i g e n b e d a r f e s  - zu dem d e r  F e t t k ä s e  n i c h t  g e h ö r t e  - 

ausgenü tz t .  

Neben d e r  B u t t e r ,  d i e  m e i s t  e i n g e s o t t e n  wurde, waren Magerkäse und Z i g e r  w ich-  

t i g e  B e s t a n d t e i  1  e  d e r  t ä g l  i c h e n  Nahrung. Besonders d e r  " t s c h a g r u n  f i e r s t ' ,  e i n  

d u r c h  Gärung h a l t b a r  gemachter  Z i g e r ,  war i m  Tave tsch  b e l i e b t . '  E r  g a l t  f ü r  

v i e l e  a l s  e i g e n t l i c h e r  Käse -, j a  sogar  B r o t e r s a t z .  Wer k e i n  G r o s s v i e h  besass,  

begnügte  s i c h  gezwungenermassen m i t  Z iegenkäse.  

D i e  Bergamasker, d i e  s e i t  dem Ende des 18. Jh. d i e  K l o s t e r a l p  Val  Na lps  und d i e  

A l p  Cornera  pach te ten , '  s e t z t e n  b e z ü g l i c h  P r o d u k t i o n s w e i s e  und V e r t r i e b  "moder- 
-, 

ne" ~ a s s s t ä b e . '  M i t  e i n f a c h s t e n  M i t t e l n  s t e l l  t e n  s i e , q u a l  i t a t i v  he rvo r ragenden  

Z i g e r  und F e t t k ä s e  h e r ,  den s i e  a u f  den o b e r i t a l i e n i s c h e n  Märk ten  zusammen m i t  

d e r  S c h a f s w o l l e  zu  hohen P r e i s e n  abse tzen  konnten.  

Obschon K o n t a k t g e l e g e n h e i t e n  vorhanden waren - d i e  I t a l i e n e r  besuchten ab und 

zu i n  Sedrun d i e  Sonntagsmesse - übernahmen d i e  T a v e t s c h e r  k e i n e  i h r e r  Mark t -  

p r i n z i p i e n .  

Das mange1 nde " ~ e s c h ä f t s ~ e b a r e n "  d e r  S u r s e l  v e r  v e r a n l a s s t e  den "Romontsch" 1851 

z u r  k r i t i s c h e n  Bemerkung: " I n  e inem Land, wo so v i e l  B u t t e r  und Käse i m  Aus land 

g e k a u f t  werden muss, s o l l t e  man e i g e n t l i c h  besse r  das B u t t e r f a s s  schwingen und 

Käse h e r s t e l l e n ,  a l s  d i e  M i l c h  a u f  so  l u x u r i ö s e  und u n r e n t a b l e  Weise zu vergeu- 

den. 
4  

D i e  "VergeudungU b e t r a f  d i e  V iehzuch t ,  denn j e  mehr s i e  gegenüber d e r  M i l c h -  

w i r t s c h a f t  an Bedeutung gewann, d e s t o  mehr M i l c h  wurde f ü r  d i e  A u f z u c h t  d e r  

K ä l b e r  beanspruch t .  

1) Vgl. Weiss 1941, S. 244 
2) F t i l le r  1962, S. 175 
3) Vgl. Fhthieu I, S. 246 
4) I 1  Rmntsch. 27.3.1851 



2.5.4 D i e  V i e h z u c h t  

1836 g i n g  a l s  U n g l ü c k s j a h r  i n  d i e  s u r s e l v i s c h e  G e s c h i c h t e  e i n :  Nachdem zwei  

J a h r e  z u v o r  e i n e  d e r  g r ö s s t e n  Hochwasserka tas t rophen  r i e s i g e  Schäden v e r u r -  

s a c h t  h a t t e ,  z e r s t ö r t e n  nun F r o s t ,  g r o s s e  H i t z e  und h e f t i g e  R e g e n f ä l l e  d i e  

gesamte G e t r e i d e -  und ~ e u e r n t e . '  Der ' ~ u n ~ e r  war voraussehbar ,  d i e  Zah l  d e r  

B e t t l e r  s t i e g  sprunghaft an. D i e  Reg ie rung  d e r  Cadi  sah s i c h  zum Handeln  ge- 

zwungen und v e r f a s s t e  e i n  D e k r e t  gegen den Kauf  von "Luxusgütern" .  D a r i n  war 

auch zu l esen :  

" D i e  t r a u r i g e  E r f a h r u n g ,  d i e  w i r  t ä g l i c h  machen müssen, i s t ,  dass, j e  
s c h l e c h t e r  d e r  M a r k t  und d e r  V iehhande l  geht ,  j e  wen ige r  f ü r  d i e  T i e r e  
b e z a h l t  w i r d ,  j e  g r ö s s e r e r  Geldmangel h e r r s c h t ,  j e  mehr d i e  Armut wächs t  
und j e  mehr s i c h  d i e  Schu lden anhäufen,  ... " - d e s t o  mehr würde Ge ld  f ü r  
u n n ü t z e  L u x u s a r t i k e l  verschwendet.2 

E i n e  b e ~ e r k e n s w e r t e  Ana lyse  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n ' l a g e ;  S i e  machte den Geldbe- 

s i t z  zum Massstab und e rwähn te  m i t  keinem Worte d i e  g e s c h ä d i g t e  G e t r e i d e e r n t e .  

Der V i e h m a r k t  h a t t e  d i e  z e n t r a l e  S t e l l u n g  eingenommen, und vom Au f  und Ab d e r  

M a r k t l a g e  h i n g  d i e  ganze E x i s t e n z  d e r  Bauern ab. 

" I n a  buna f i e r a  de L i g i a u n ,  v a l a  p l i  che g a r t e g i a r  il graun1 ' ,h iess  es im  Ober- 

land:  E i n  g u t e r  M a r k t  i n  Lugano i s t  w i c h t i g e r  a l s  das G e l i n g e n  des G e t r e i d e s .  

M i t  dem Viehhande l  s t i e g  auch d i e  Bedeutung e i n e r  g e r e g e l t e n  A lp -  und Weide- 

nutzung.  An d i e  S t e l l e  d e r  i n d i v i d u e l l e n  Wahl e i n e r  A l p  t r a t  nun - w i r  haben 

es  oben b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t  - d i e  a u f  zehn J a h r e  b e f r i s t e t e  A l p e i n t e i l u n g ,  

we lche  f ü r  a l l e  B e n ü t z e r  d e r  Gemeindealpen G ü l t i g k e i t  besass. 

Dami t  wurde auch auf d i e  e x a k t e  Erhebung d e r  V iehbes tände  ve r i i i eh r t  Gew ich t  ge- 

l e g t :  J e d e r  Bauer war v e r p f l i c h t e t ,  d i e  Zah l  s e i n e r  T i e r e  und d i e  d e r  neue in-  
3 

gekau f ten  dem D o r f -  o d e r  H ü t t e n m e i s t e r  anzugeben , worau f  an S.Gions ( 2 3 . J u n i )  

d i e  f ü r  den Sommer g ü l t i g e  A l p e i n t e i l u n g  vorgenommen wurde ( u l i v a r ) .  

D i e  Bestossungszah len,  d i e  aus dem Zustand d e r  A lpwe iden  und d e r  e f f e k t i v e n  

V i e h z a h l  e r m i t t e l t  wurden ( s t a g i a d a ) ,  s i n d  - w e n n g l e i c h  zu  hoch - d i e  ä l t e s t e n  

V iehzäh lungen des Tave tsch .  Der  Z e i t p u n k t  d e r  e r s t e n  s c h r i f t l i c h e n  F i x i e r u n g  

(1847) v e r r ä t  auch d i e  r e l a t i v  s p ä t  e i n s e t z e n d e  Reg lemen t ie rung  d e r  Nutzung. 

1) Vgl. f f i l l e r  1965, S. 135f. 
2) Kreisdekrete 1836, Anhang 
3) z.B. GO 1857: 1  



Abb.9: Kühe und R i n d e r  1800 - 1886 .I 

D i e  Schätzung a  Speschas f ü r  1800 l i e g t  z w e i f e l l o s  zu hoch; es i s t  dennoch be- 

merkenswert, dass e r  von g l e i c h  hohen Kuh- und R inderzah len  ausging.  I n  d e r  

Fo lge  l a g  d i e  Zahl  d e r  Kühe r e c h t  d e u t l i c h  ü b e r  d e r  R inderzah l .  E r s t  i n  d e r  

zwe i ten  J a h r h u n d e r t h ä l f t e  wurde i h r  A n t e i l  immer k l e i n e r .  Z ä h l t  man ab 1866 - 
v o r h e r  f e h l e n  d i e  ~ n ~ a b e n "  - noch d i e  Kä lber  h inzu ,  so sank d e r  K u h a n t e i l  von 

35% a u f  31%. Welche Gründe s tanden  h i n t e r  d e r  ve ränder ten  Zuch tkonzep t ion?  

"Die  h e u t i g e n  Tavätscher" ,  s c h r i e b  1805 unser  Pater ,  "hungern i h r e  T h i e r e  
des W i n t e r s  aus, f o l t e r n  und m a r t e r n  s i e ,  d i e  Nutzn iessung i s t  davon sehr  
g e r i n g ,  d e r  Dung h a t  k e i n e  K r a f t ,  v i e l e  T h i e r e  gehen i m  F r ü h l i n g  zu Grunde: 
d i e  Bauern essen zu Hause mageres F l e i s c h  und v e r s c h i c k e ?  k l e i n e s ,  mageres 
V i e h  i n  fremde Länder, da s i e  i h r e  G ü t e r  und A lpen b i s  a u f  d i e  b l u t t e  Erde 
abweiden 1  assen."3) 

1) @eilen: 1805: a  Spescha, S. 230; 1847, 1855, 1851: GO; 1866 ff. : Eidg. Viehzählung, in: 
Leemann, S. 58 

2) GO 1857. E r s t  1857 fand m n  es fu r  angebracht, auch Kälberzahlen anzugeben - eine bezeichnende 
Neuerung. 

3) a  Spescha, S. 217 



60 J a h r e  s p ä t e r  m e i n t e  e i n  a n d e r e r  Kenner: I '(..) d e r  Nutzen e i n e r  g u t  genähr-  

t e n  Kuh i s t  g r ö s s e r  a l s  d e r  z w e i e r  s c h l e c h t g e n ä h r t e n .  „ 1  

Be iden g i n g  es um das Prob lem d e r  i m  V e r h ä l t n i s  z u r  V iehzah l  g e r i n g e n  Heumen- 

ge. I m  I n t e r e s s e  e i n e r  Erhöhung d e r  zum Verkau f  best immten Bestände h a t t e  man 

um d i e  J a h r h u n d e r t m i t t e  d i e  ehemals s t r e n g e n  arve-Bestimmungen nach und nach 

g e l o c k e r t .  Dem daraus en ts tandenen  M i s s v e r h ä l t n i s  zwischen T i e r z a h l e n  und Wei- 

deangebot kam nun eine Nach f rage  nach Jungv ieh  a u f  den i t a l i e n i s c h e n  Märk ten 

entgegen. Denn j e  k ü r z e r  d i e  Zuch tpe r iode ,  d e s t o  g e r i n g e r  d e r  Aufwand an Fu t -  

t e r .  Ausserdem k o n n t e  das Heu von g e r i n g e r e r  Q u a l i t ä t  s e i n  und musste i m  Ver- 

g l e i c h  z u r  M i l c h p r o d u k t i o n  n i c h t  so  r e i c h l i c h  v e r a b f o l g t  werden. 2  

D i e  l ombard i  schen Abnehmer v e r 1  ang ten  ausnahmslos R inder ,  "g ross  w i e  S t i e r e ,  

m i t  enormen ~ r ä f t e n " . ~  D i e  e i n j ä h r i g e n  S t i e r k ä l b e r  und d i e  zwei-  b i s  d r e i j ä h -  

r i g e n  S t i e r e  wurden a l s  Z u g t i e r e  vo rzugswe ise  zu z w e i t  g e k a u f t ,  wobei das Paar 

i n  Grösse, Farbe, Hörner form e t c .  m ö g l i c h s t  g l e i c h e  E i g e n s c h a f t e n  au fwe isen  

s o l l t e .  F ü r  d i e  E r h a l t u n g  d i e s e r  R i n d v i e h q u a l i t ä t e n  s p i e l t e  d i e  S t i e r h a l t u n g  

n a t ü r l i c h  e i n e  g r o s s e  R o l l e .  B e r e i t s  um 1800 wurde e i n e  M i n i m a l z a h l  von v i e r  

S t i e r e n  f ü r s  Tave tsch  f e ~ t g e l e g t : ~  i n  den 60er  Jahren  kam e i n  f ü n f t e r  S t i e r  

h inzu .  Damit  s e n k t e  man d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Kuhzahl p r o  S t i e r  auf 110 : l .  5 

Der Bedeutung en tsp rechend  wurde d i e  H a l t u n g  d e r  S t i e r e  den Amtspersonen an- 

v e r t r a u t e 6  M i t  e i n e r  j ä h r l  i c h e n  Prämierung d e r  S t i e r e  wo1 1  t e  man den Ehr- 
7  

g e i z  d e r  H a l t e r  anzus tache ln .  Dennoch v e r s u c h t e n  d i e  b e a u f t r a g t e n  Gemeiadepe- 

l i t i k e r  w i e d e r h o l t ,  s i c h  d e r  m i t  e i n i g e m  Aufwand verbundenen, u n g e l i e b t e n  Auf -  

gabe zu e n t l e d i g e n .  S i e  s c h e i t e r t e n  an d e r  Weigerung d e r  e i n z e l n e n  D ö r f e r .  8  

Entgegen dem g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  P r i n z i p  v e r s p r a c h  man s i c h  h i e r  von d e r  

"ha l  b - p r i v a t e n "  Ha1 t u n g  mehr E r f o l g .  

Gegen d i e  a l s  F o l g e  d e r  R e v o l u t i o n s k r i e g e  h ä u f i g e r  a u f t r e t e n d e n  Viehseuchen 

1) I 1  Grischun 16.5.1865: Die Tendenz, i m  Verhal t n i s  zur Futtemnge zu v i e l  Vieh zu besitzen, 
scheint i n  der ganzen Schweiz verbrei tet  gewesen zu sein. (Vgl. Bmgger I, S. 62) 

2) Cavegn, S. 127 ff. 
3) Gadola 1930, S. 50 
4) a  Spescha, S. 204 
5) Eidg. Viehzählung 1866. Zm Vergleich Luzern 1837: 150:1, 1862: 120:l ( L m m i e r ,  S. 48). 
6) U0 1818: 10 
7) Das scknste Tier  wurde 1844 m i  t 13 fl. prämiert. Entsprachen keine Tiere den vorgegebenen 

Massen, ging das bei a l len Bauern zuvor eingezogene Geld an d ie  Ggneide. (GProt. Juni 1844) 
8) U0 1823: 14. Man versuchte, den k r f e r n  diese Aufgabe zuzuweisen. Das Problem war jedoch i m  

1845/46 noch imr nicht  gelöst. (GProt. Oktober 1.5). 



war man m e i s t  macht los. '  Ausser d e r  S t a l l r e i n i g u n g  m i t  Ka l k  und de r  Absonderung 

e r k r a n k t e r  T i e r e  besass man ke ine  e r f o l gsve rsp rechende  Massnahmen. Gefahr  g i n g  

v o r  a l l e m  von de r  Maul- und Klauenseuche aus. S ie  bedroh te  1839, 1862 - 64 

und 1870 - 72 den ~ i e h b e s t a n d . '  A l s  e i n z i g e  Hof fnung b l i e b e n  o f t  nu r  noch d i e  

Viehsegnungen, m i t  denen de r  H e r g o t t  m i l d e  gest immt werden s o l l t e .  

D i e  Abhäng igke i t  de r  Tavetscher  V iehzuch t  von den i t a l i e n i s c h e n  Märkten äus- 

s e r t e  s i c h  n i c h t  n u r  i n  de r  Zuchtkonzept ion,sondern auch i n  d e r  Wahl des Markt -  

o r t e s .  

"Ehedem kamen d i e  I t a l i ä n e r  b i s  i n  d i e  Landschaf t ,  um Vieh abzukaufen, und be- 

z a h l t e n  es wohl; nun t r e i b e n  d i e  Einwohner ihnen  das V ieh  u n t e r  d i e  Augen und 

verkau fen  es sehr  sch lech t " ,  me in te  dazu P a t e r  a  ~ ~ e s c h a . ~  D ie  V o r t e i l e  e i nes  

l o k a l e n  Mark to r t es  waren unübersehbar:  Der lange  T ranspo r t  würde weg fa l l en ,  

dami t  auch d i e  Gefahren und Kosten, das woh lgenähr te  V ieh  könnte höhere P r e i s e  

e r z i e l e n ,  d e r  Zwang zum Kaufe wurde d i e  Händ le r  e b e n f a l l s  z u r  Bezahlung g u t e r  

P r e i s e  ve ran lassen  und d i e  Bauern könnten Pre isabsprachen t r e f f e n .  4  

Dennoch waren d i e  Märk te  i n  d e r  Su rse l va  b i s  z u r  J a h r h u n d e r t m i t t e  s c h l e c h t  be- 

sucht.5 E i n  Grund lag ,  nach P i e t h ,  i n  " V o r u r t e i l e n ,  Unwissenhe i t  und Miss- 

gunst" .6  Doch entscheidender  war wohl d i e  Angst, d i e  Käu fe r  n i c h t  mehr i n s  Ta l  

l ocken  zu können. Das war b e r e c h t i g t ,  denn d i e  Konkurrenz aus den Nachbarkan- 

tonen  und -1ändern - von P l a n t a  z ä h l t e  sogar  Ungarn und Böhmen dazu! - wurde 

zusehends g rösser .7  Un te r  d iesen  Umständen t r i e b  man l i e b e r  w e i t e r h i n  das Vieh 

nach I t a l i e n .  

E ine  z e n t r a l e  S t e l l u n g  i m  V i ehexpo r t  nahm de r  e i nhe im i sche  Händler  e i n .  Der 

Kauf i m  V i e h s t a l l  de r  Bauern begann b e r e i t s  i m  F r ü h j a h r  m i t  e r s t e n  ~ r e i i v e r -  

handlungen. V o r a u s s i c h t l i c h e  Marktchancen e r kann te  man o f t  n u r  am I n t e r e s s e  

1) Vgl. Sprecher/Jenny, S. 40 
2) Cavegn, S. 130 f. 
3) a  Spescha, S. 197 
4) Vgl. Sprecher/Jenny, S. 42. Ein Gefahrenherd war das Banditenwesen! Vgl. K l l e r  1962, S. 152 f 
5) Vgl. a  Spescha, S. 230; Grischun Rmnsch 3.2.183; I 1  Rmnsch 27.3.1851 
6) Pieth, S. 411 
7) Planta, A. von, S. 19. Der einzige Markt i n  der näheren Lmgebung fand jeiveils i m  Juni i n  Ur- 

Sem statt.  1834 führten die Tavetscher ebenfalls einen Juni-brkt ein, der abwechselnd i n  
Rueras und Sedrun stattfand. Die "Gasetta Ramnscha" hatte unter den Händlern "tudestgs e  i ta-  
1  iauns" - festgestellt, d ie sich allerdings wenig am Marktgeschehen beteiligten, da die Menge 
der Tiere und die Preisfestsetzungen von der Gruppe einheimischer Bauem bestimrrt wurde. 
(Gas.Ran. 3.2.1838). 



des Händlers  - a l s  e i n  g u t e s  Ze ichen g a l t ,  wenn d i e s e r  i m  Sommer d i e  T i e r e  auf 

d e r  A l p  b e s i c h t i g t e .  
1 

Rund 30 Händ le r  aus d e r  ganzen Cadi  t r i e b e n  i m  H e r b s t  d i e  o f t  r i e s i g e n  Herden 

über  den Lukmanier. I n  g u t e n  Jahren kamen d i e  Käu fe r  den Herden b e r e i t s  i m  Ble-  

n i o t a l  entgegen; man t r a f  dann i n  Lugano n u r  mehr m i t  d e r  h a l b e n  V iehzah l  e i n .  

I n  s c h l e c h t e n  Jahren  war man gezwungen, i n  Lugano auszuharren oder  g a r  noch 

w e i t e r  südwär ts  zu t r e i b e n . '  E r s t e s  Z i e l  b l i e b  d e r  Verkauf  s ä m t l i c h e r  T i e r e :  

z u r ü c k t r e i b e n  bedeutete ,  d u r c h  Z o l l  abgaben und ~ e u m a n ~ e l ~  noch g r ö s s e r e  Ver1 us- 

t e  a l s  d u r c h  g e r i n g e  P r e i s e  hinnehmen zu müssen. 
4 

Das e i g e n t l i c h e  R i s i k o  bestand i n  d e r  kaum voraussehbaren Mark t lage :  " L ' a u r a  

d ' a v r i l ,  il cumin e  l a  f i e r a  da L i g i a u n  sa n e g i n  l i g n a r "  - A p r i l w e t t e r ,  Landsge- 

meinde und d e r  M a r k t  von Lugano l a s s e n  s i c h  n i c h t  voraussagen. 

E i n e  m i s s r a t e n e  Heuernte  e r h ö h t e  das Angebot, da jedermann den e igenen  Viehbe- 

s tand  i m  H i n b l i c k  auf den kommenden W i n t e r  r e d u z i e r e n  w o l l t e :  e i n e  g l e i c h z e i t i -  

ge M i s s e r n t e  i n  d e r  Lombardei s e n k t e  d i e  Nachf rage - doch d l e s e  I n f o r m a t i o n e n  

waren o f t  s p ä r l i c h  oder kamen zu spä t .  

Das von J a h r  zu J a h r  wechselnde M a r k t g l ü c k  konnte s i c h  n u r  e i n  "Grossbauer" m i t  

dem entsprechenden K a p i t a l  b e s i  t z  l e i s t e n .  F ü r  den k l e i n e n  Bauern l o h n t e  s i c h  

d e r  M a r k t t r i e b  hingegen kaum. D i e s  w i r d  auch aus d e r  g e r i n g e n  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  

V iehzah l  e r s i c h t l i c h :  

Tab.6: V iehbestand p r o  Hausha l t  1866 
6  

V ieh  Gesamtbestände g/Haushal t ( b e i  200 HH) 

P f e r d e  

R indv ieh :  Kä lbe r  
Jungv ieh (1 /2  .-1 J a h r )  
R inder  ( 2  - 3  Jahre )  
Kühe 

Schweine 

Schafe 

Ziegen 

1) Vgl. Berther 1904, S. 43; ausführlich d ie  k v e l  l e  Gadolas "Ina f ie ra  de Ligiaun". 
2) Ideben Lugano wurde auch i n  Bellinzona, Chiavenna oder Tirano das Vieh abgesetzt. 
3) Vgl . Pieth, S. 343; ~scharner i  NS V, S. 10, in: Spinas, S. 119 
4) Die Viehpreise unterlagen von Jahr zu Jahr ausserordentlichen Schwankungen; nach Gadola lagen 

d ie  durchschnittlich erzielten Preise m die  Jahrhundertmitte bei: Kälbei- &O - 90 Fr. ; Rinder 
203-303Fr.. (Gadola1939.S. 101)NachaSpeschakosteteeinRindm1803ca. 100Fr . ,er  
i s t  aber zu ungenau, un einen Vergleich zuzulassen. (a Spescha, S. 230) 

5) und 6) siehe folgende Seite 



I n n e r h a l b  d e r  a u f  J u n g v i e h z u c h t  und E x p o r t  a u s g e r i c h t e t e n  W i r t s c h a f t s w e i s e  kam 

dem S u b s i s t e n z c h a r a k t e r  d e r  S c h m a l v i e h h a l t u n g  e i n e  besondere  R o l l e  zu. Z iegen  

und Schafe, Schweine und Hühner l i e f e r t e n  d i e  t ä g l i c h e n  L e b e n s m i t t e l -  M i l c h ,  

E i e r  und F l e i s c h  - und aus d e r  S c h a f s w o l l e  wurde d i e  Lodenbek le idung  h e r g e s t e l l t .  

Das Prob lem e i n e r  zu  k l e i n e n  Fu t te rmenge  s t e l l t e  s i c h  d a b e i  kaum. D i e  Z iegen-  

und Schafherden wurden wenn immer m ö g l i c h  a u f  d i e  r i e s i g e n ,  schwer z u g ä n g l i c h e n  

G e b i e t e  zwischen A lpweiden und G e b i r g e  g e t r i e b e n .  I m  W i n t e r  e r l e i c h t e r t e  d i e  

f r e i e  Weid- und Waldnutzung d i e  F ü t t e r u n g .  Das g a r a n t i e r t e  auch den Aermsten d i e  

H a l t u n g  e i n e r  o d e r  zwei  Ziegen;  L a n d b e s i t z  war  i n  d iesem F a l l e  k e i n e  Vorausse tz -  

ung. 

D i e  S iche rung  d i e s e r ,  wenn auch k ä r g l i c h e n  E ~ i s t e n z g r u n d l a ~ e  war e i n e s  d e r  Haupt-  

argumente i n  d e r  Gemeinatzungsfrage.  Dass s i c h  d i e  T a v e t s c h e r  a b e r  so e i n h e l l i g  

gegen e i n e  Aufhebung d e r  f r e i e n  A tzung  aussprachen,  b e l e g t  d i e  Bedeutung, d i e  

dem Schmalv ieh auch von  "Kuhbauern" zugesprochen wurde. 

D i e  hohen Schmalv iehbestände e r m ö g l i c h t e n  i n  e inem b e s c h r ä n k t e n  Rahmen auch den 

Expor t .  1805 s c h r i e b  a  Spescha: "Das R i n d v i e h  w i r d  a u f  den L a u i s e r m a r k t  g e t r i e -  

ben, d i e  Kühe werden i m  Lande und nach U r s e r n  v e r f ü h r t ,  d i e  Scha fe  nehmen gemei- 

n i g l i c h  d i e  G l a r n e r  und Z ü r c h e r  weg, d i e  Z iegen  kommen a u f  IJ rsern  und i m  Lande 

herum. 112 

D i e  genannten Exportorte sird erwähnenswer t :  Während das R i n d v i e h  i n  N o r d i  t a l  i e n  

a b g e s e t z t  wurde, g e l a n g t e  das Schma lv ieh  vo rw iegend  i n  d i e  Nordos tschwe iz  und 

i n  d i e  ü b r i g e n  G e b i e t e  Graubündens. 

F ü r  d i e  E x i s t e n z  d i e s e r  t r a d i t i o n e l l e n  Hande lsve rb indungen  war d i e  z e n t r a l e  La- 

ge des Tave tschs  n a t ü r l i c h  e i n  V o r t e i l .  Doch d i e  Ueberquerung d e r  hohen Pässe 

a u f  den' vorhandenen Fusspfaden s c h r ä n k t e  Q u a l i t ä t  und Q u a n t i t ä t  d e r  Handelsgü- 

t e r  e i n .  Dem m i t  Mühen verbundenen T r a n s p o r t  von v e r d e r b l i c h e r  Ware zog man den 

V i e h t r i e b  e i n d e u t i g  v o r .  Dadurch r e d u z i e r t e  man d i e  Kos ten  a u f  d i e  Nutzungsge- 
3  bühren e i n i g e r  We idep lä tze  - s o f e r n  man n i c h t  schon a l t e  Rechte  besass - und 

musste  l e d i g l i c h  e i n e  g e r i n g e  Gewich tse inbusse  d e r  T i e r e  i n  Kauf  nehmen. 

5) I n  seiner Novelle leg t  Gadola v i e l  Wert darauf, seinen Helden - "Miggl i Grond" - gegen d ie  An- 
schuldigungen der sich ausgenützt fühlenden Bauern zu verteidigen. Der Reichtm des Händlers 
war, so scheint es, ledig1 ich  eine Begleiterscheinung des Berufsrisikos.. . . 

6) Eidg. Viehzählung 1866, in: L m n n ,  S. 58. Die Schätzung Bielmanns f ü r  das "Hirtenland" U r i  
i m  18. Jh. l i e g t  t ie fer :  Rindvieh 4.3, Schweine 0.6, Schafe 4.7, Ziegen 6.3. (Bielmann, S. 112). 

1) Vgl. Hager, S. 292 
2) a  Spescha, S. 231 
3) Vgl. Gadola 1930, S. 55 f. 



D i e  P r a n s p o r t s i t u a t i o n  mag zusammen m i t  d e r  J u n g v i e h a u f z u c h t  d e r  Grund f ü r  d i e  

Vernach läss igung  d e r  M i l c h v e r a r b e i t u n g ,  i nsbesondere  des F e t t k ä s e e x p o r t e s  ge- 

wesen s e i n .  E i n e  Kombinat ion b e i d e r  W i r t s c h a f t s z w e i g e  war i n f o l g e  des permanen- 

t e n  P r o c k e n f u t t e r m a n g e l s  n i c h t  mög l i ch .  V e r s t ä n d l i c h ,  dass s i c h  d i e  Pave tscher  

a u f  den J u n g v i e h e x p o r t  k o n z e n t r i e r t e n ,  zumal d i e  Nachf rage i h n e n  dabe i  entge- 

genkam. V e r s t ä n d l i c h  auch deshalb,  w e i l  im  Viehhandel  d i e  M ö g l i c h k e i t  s t e c k t e ,  

zu Geld  - e i n e  i m  Tave tsch  ä u s s e r s t  r a r e  Sache - zu gelangen. 



2.6 HANDEL UND GEWERBE 

I n  den vorangegangenen K a p i t e l n  s tand  d i e  L a n d w i r t s c h a f t  i m  Vordergrund d e r  

Bet rachtung.  M i t  dem j ä h r l i c h e n  A r b e i t s z y k l u s ,  den Nutzungs- und Eigentumsfor -  

men, de r  P roduk t i on  und dem V e r t r i e b  konnte d i e .  umfassende Bedeutung d i e s e r  

W i r t s c h a f t s f o r m  f ü r  das Tavetsch t e i l w e i s e  e r f a s s t  werden. 

I m  fo lgenden A b s c h n i t t  s o l l  nun de r  Frage nachgegangen werden, i n w i e w e i t  d i e  

geog ra f i s che  Lage - zwischen Lukmanier und G o t t h a r d r o u t e  - E i n f l u s s  a u f  d i e  

W i r t s c h a f t s -  und B e s c h ä f t i g u n g s s t r u k t u r  d e r  Bevölkerung nehmen konnte.  

Dabei l ä s s t  s i c h  d i e  Tatsache, dass d i e s e s  Thema von d e r  Gesch ich ts fo rschung  

und i n  d e r  L i t e r a t u r  v e r n a c h l ä s s i g t  wurde, n i c h t  von v o r n h e r e i n  m i t  s e i n e r  un- 

t e rgeo rdne ten  R o l l e  i n t e r p r e t i e r e n .  D i e  En tw i ck l ung  d e r  ökonomischen und soz ia -  

l e n  S t r u k t u r e n  v o l l z o g  s i c h  h i e r  n i c h t  auf umwälzende, e inschneidende A r t  - e i n  

von d e r  L i t e r a t u r  bevo rzug te r  Ve r l au f  - sondern bestand i n  einem s i c h  über  Jahr-  

zehnte hinwegziehenden Prozess, au f  den g l e i c h z e i t i g  versch iedene,  s i c h  o f t  wie- 

ders t rebende  K r ä f t e  E i n f l u s s  ausübten. 

2.6.1 Der Ausbau de r  S t rassen  

" I m  H a u p t t e i l  des Oberlandes waren d i e  Wege (. . ) n i c h t  s c h l e c h t e r  a l s  i n  andern 
I1 I t r a n s i t l o s e n  Gegenden, wenn auch sehr  s t e i n i g  und ermüdend. D i e  entscheiden-  

de Aussage i n  Johann Andreas von Sprechers k u r z e r  N o t i z :  Das Ober land war vom 

T r a n s i t v e r k e h r  ausgeschlossen. 

Dabei war d i e  Bedeutung, d i e ,  e i n e  ausgebaute Lukmanier route f ü r  den Nord-Süd- 

Verkehr - a l s  Verbindung von Langensee und Walensee - gehabt  h ä t t e ,  n iema ls  um- 

s t r i t t e n . *  Um 1770 bestand e i n  P r o j e k t ,  das d i e  Sanierung de r  Säumerpfade über  

Panixer -  und Lukmanierpass vorsah. Es s c h e i t e r t e  an d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  Oppo- 

s i t i o n  und arn Bündner P a r t i k u l a r i s m u s .  Zwischen Brenner-  und G o t t h a r d r o u t e  kon- 

z e n t r i e r t e n  s i c h  d i e  I n t e r e s s e n  d e r  Bündner a u f  den Splügen - e r  b l i e b  d i e  e i n -  

z i g e  s t a r k  f r e q u e n t i e r t e  Nord-Süd.-Verbindung Graubündens. 

1) Sprecher/Jenny, S. 176 
2) Vgl. k l l e r  1962, S. 149 - 160 



Dem i n  d e r  M i t t e  d e r  9 0 e r  J a h r e  p l ö t z l i c h  f o r c i e r t e n  Ausbau des Lukmanierweges 

zwischen D i s e n t i s  und C u r a g l i a ,  h i n t e r  dem P o l i t i k e r  aus T r u n  s tanden,  wurden 

d i e  R e v o l u t i o n s  j a h r e  zum ~ e r h ä n g n i s .  O e s t e r r e i c h  d r ä n g t e  aus s t r a t e g i s c h e n  Ue- 

be r legungen  a u f  e i n e n  Abbruch - t r o t z d e m  m a r s c h i e r t e n  1799 Franzosen und Russen 

a u f  d iesem Weg i n s  Ober land.  A l s  k u r z  d a r a u f  e i n  F e l s s t u r z  d i e  Haup tb rücke  z e r -  

s t ö r t e ,  l i e s s  man e n d g ü l t i g  von d,em Vorhaben ab. F ü r  das n ä c h s t e  h a l b e  Jahrhun- 

d e r t  b l i e b  d e r  Lukmanierpass,  was e r  s e i t  dem M i t t e l a l t e r  gewesen war: E i n  

Saumpfad, d e r  den Zugang zu den o b e r i t a l i e n i s c h e n  V iehmärk ten  e r m ö g l i c h t e .  

S ä m t l i c h e  I m p o r t e  aus dem s ü d l i c h e n  Nachbar land  e r f o l g t e n  w e i t e r h i n  a u f  d e r  l e i -  

s t u n g s f ä h i g e n  ~ ~ l ü ~ e n r o u t e . ~  Ueber den Umsch lagsp la tz  Chur g e l a n g t e  d i e  Ware i n  

d i e  o b e r s t e n  T e i l e  d e r  S u r s e l v a .  E b e n f a l l s  i n  Chur wurde d e r  gesamte G e t r e i d e -  

hande l  a b g e w i c k e l t ;  den Haup tbedar f  d e c k t e  das O b e r l a n d  m i t  G e t r e i d e  aus den 

Kornkammern Süddeutsch lands,  i n s b e s o n d e r e  den G e b i e t e n  n ö r d l  i c h  des Bodensees. 
3  

Nach einem i m  " G r i s c h u n  Romonsch" e r s c h i e n e n e n  B e r i c h t  v e r d o p p e l t e n  s i c h  d i e  i n  

Chur v e r l a n g t e n  G e t r e i d e p r e i s e  d u r c h  den a u f  s c h l e c h t e n  S t r a s s e n  g e f ü h r t e n  

T r a n s p o r t  b i s  h i n a u f  i n s  Tavetsch.  E i n e  ausgebaute  S t r a s s e n v e r b i n d u n g  h ä t t e  dem 

A u t o r  z u f o l g e  d i e  Säumerpre ise  um mindes tens  20Z senken können. 
4  

Doch e r s t  d e r  a k u t e  Lebensmi t t e l m a n g e l  , d e r  d u r c h  d i e  U n w e t t e r k a t a s t r o p h e  des 

Jah res  1834 und den d a r a u f f o l g e n d e n  M i s s e r n t e n  e n t s t a n d e n  w a r q 5  m o t i v i e r t e  d i e  

P o l i t i k e r ,  m i t  dem Bau d e r  O b e r l ä n d e r  S t r a s s e  z u  beg innen.  1840, nach d e r  Fe r -  

t i g s t e l l u n g  d e r  "Oberen S t r a s s e "  ü b e r  den J u l i e r ,  wurde d e r  Ausbau i n  A n g r i f f  

genommen. Es v e r g i n g e n  nochmals 20 Jahre ,  b i s  das T a v e t s c h  e r r e i c h t  wurde: 

1846 k o n n t e  d i e  P o s t k u t s c h e  b i s  I l a n z  fahren,  1849 b i s  Trun,  1854 b i s  D i s e n t i s  

und 1864 s c h l i e s s l i c h  d u r c h  das Tave tsch  ü b e r  d i e  O b e r l a p  nach Andermat t .  6 

D i e  Versorgung m i t  aus länd ischem G e t r e i d e  war nun auch i m  T a v e t s c h  g e s i c h e r t .  

e i n e  Wiederho lung  des No ts tandes  d e r  30e r  J a h r e  u n w a h r s c h e i n l i c h .  

Der  S t rassenbau  st iess dennoch bei den T a v e t s c h e r  B ü r g e r n  a u f  O p p o s i t i o n .  Das benö- 

t i g t e  K u l t u r l a n d  wurde ä u s s e r s t  ungern  z u r  Verfügung g e s t e l l t ,  man d i s k u t i e r t e  

1) Spreckr/Jenny, S. 177; f f i l l e r  1962, S. 154 f f .~  
2) Vgl. "Komtratten", in: SAGR I, 3 d  2  
3) Vgl.DRG, "graun", S. 34. Die Bedeutung des Lindauer- und Churemrktes wird auch aus den regel- 

mässig i n  den m n i s c k n  Zeitungen veröffentlichten Marktberichten deutlich. 
4) Grischun Rmnsch 1.1.1836 
5) a.a.0. "Es mangelte an Getreide, an Salz, und d ie  Hungersnot wäre noch s c h l i m r  gewesen, wenn 

s ich d ie  Leute n ich t  m i t  Kartof fe ln und dem eigenen Getreide, so schlecht es auch war, zu hel- 
fen g w s s t  hätten." 

6) Collenberg, S. 110 - 12, h r k u n g  34 



a u s f ü h r l i c h  das Problem de r  Strassenzäune - v e r s t ä n d l i c h  i n  einem Ta l ,  wo wegen 

de r  Gemeinatzung g rundsä t z l  i c h  k e i n e  Zäune e r l a u b t  waren.' V i e l e n  sch ien  de r  

E inbruch  de r  "neuen Z e i t "  dem V e r l u s t  t r a d i t i o n e l l e r  Nutzungsrechte Vorschub zu 

l e i s t e n ,  andere g laub ten ,  s i c h  f ü r  d i e  a l t e  Gemeindeautonomie wehren zu müssen. 

A l s  f ü r  d i e  E r s t e l l u n g  e i n e r  T e l e g r a p h e n l i n i e  von de r  Gemeinde das Bauholz ver -  

l a n g t  wurde, a n t w o r t e t e  d i e s e  k u r z  angebunden, man lehne  das Begehren vo l lum- 

f ä n g l i c h  ab und habe i m  ü b r i g e n  an d i e s e r  Sache ga r  ke i ne  Freude. L 

Der Ausbau de r  b e i  D i s e n t i s  nach Süden abzweigenden Lukmanier route (1877) ve r -  

s t ä r k t e  noch d i e  Abgeschiedenhei t  des- Tavetschs a l s  " S e i t e n t a l " .  Obera lp  und 

K r ü z l i p a s s  verbanden das Ta l  l e d i g l i c h  m i t  Regionen, d i e  e i n e  ä h n l i c h e  v i eh -  

w i r t s c h a f t l i c h e  S t r u k t u r  aufwiesen: de r  Handel beschränk te  s i c h  h i e r  a u f  den 

V i e h t r i e b ,  und f ü r  d i esen  b rauch te  man k e i n e  ausgebauten St rassen.  
3 

2.6.2 Das Handwerk 

1788 s c h r i e b  d i e  Regierung de r  Cadi an den Ab t  von S t .  Ga l len ,  "man l i e g e  n i c h t  

an einem Hauptpasse, daher gebe es auch k e i n e  Gewerbe, sondern nu r  Landwi r t -  

s c h a f t ,  daher komme auch de r  Mangel an barem Geld. 114 

Der v i e l s e i t i g e  a Spescha h a t t e  d i e  Bedeutung des T r a n s i t v e r k e h r s  f ü r  d i e  E r -  

w e r b s v e r h ä l t n i s s e  d e r  Tavetscher  n a t ü r l i c h  e r kann t .  Durch den Bau e i n e r  "beque- 

men und s i c h e r e n  Haupts t rasse"  r echne te  e r  s i c h  höhere Gemeindeeinnahmen und 

e i n e  a l t e r n a t i v e  B e r u f s s t r u k t u r  z u r  L a n d w i r t s c h a f t  aus. 5 

1) Vgl. GProt.  1860 - 65 
2) GProt. Mai 1867: "(..) E i  del la visch.ca refusau tut e deigi vegnir respondiu, che ins hagi 

negi n p l  i scher de quei . " 
3) Der Versuch der Tavetscher, 1847 i n  Gemeinarbeit einen Pfad über den Krüzlipass zu erstellen, 

ga l t  expl i z i  t dem erleichterten Viehtrieb. (GProt. Oktober 1847). 
4) k l l e r  1962, S. 150 
5) a Spescha, S. 228. "Wenn des Tags nur 15 Personen durchreisten und wegen der Ekquml ichkeit und 

Kürze des Weges 4 Kreuzer ersparten, (. .) wenn i n  einem Jahre 1OOO fremde Personen durchreisten 
und 500 Stick Viehes durchgetrieben würde, ( . . ) wenn jähr l  ich  nur 100 Säuner hierdurch gefuhret 
würden (. . )." Ein weiteres Beispiel: "Wenn Tavätsch jähr l ich um 400 Gulden Schuhnägel ankauft 
und dabei nur ein Vierthei 1 ersparte, h i t t e  es schon einen \ lc r te i l  von 100 fl. ." 



" I c h  kenne i m  Tavätsch ke inen  Kaufmann, wohl aber mehrere V iehhänd le r  und 
e i nen  Säumer, de r  etwas Wein und Bran twe in  z u f ü h r t ,  aber ke inen  Weinkel-  
1  e r  u n t e r h a l t e t .  Es s i n d  i m  Tavätsch k e i n e  Wei nschänken, Gasthäuser und 
Brodläden. D i e  Durchre isenden müssen b e i  de r  G e i s t l i c h k e i t  e inkehre ,  wenn 
s i e  U n t e r h a l t  f i n d e n  wo1 l e n . I t l  

I n  de r  Volkszählung von 1850 z ä h l t e n  s i c h  zwei Bauern zu den "Wir ten" ,  e i n e r  i n  

Camischol l a s  und e i n e r  i n  ~ u e r a s . ~  Auch 'Handelsmänner" gab es j e t z t :  D r e i  i n  

Sedrun und e i n e r  i n  Camischol las ,  dazu noch e i n  "Krämer" i n  Rueras. 

Das l ä s s t  doch a u f  e i n e  l e i c h t e  Zunahme des Re iseverkehrs  sch l iessen ;  von a l -  

l e n  Personen, d i e  nach e i n e r  Beschre ibung P h i l i p p  Normanns den Got thard  über-  

que r t en  - Handwerker aus dem Tess in ,  Händler,  Sö ldner ,  W a l l f a h r e r ,  Studenten und 

" N a t ~ r k u n d i ~ e " ,  d i e  a l s  "L iebhaber  d e r  Na tu rgesch i ch te  und Physi  k,  oder  sons t  
M3 

i h r e s  Vergnügens wegen, das G e b i r g e  besuchen -, d ü r f t e n  a l l e r d i n g s  d i e  wenig- 

s t e n  i n s  Tavetsch h i n u n t e r g e s t i e g e n  se in .  
4  

Bezeichnenderweise f e h l e n  d i e  d i r e k t  am Passverkehr b e t e i l i g t e n  Beru fsga t tungen  

w ie  Säumer, Sped i to ren ,  Sustbeamte, e t c .  i n  d e r  Zusammenstellung. 

Welche Erwerbsmög l i chke i ten  - ausser  de r  L a n d w i r t s c h a f t  - b l i e b e n  den Ta- 

ve tschern  ü b r i g ?  

1850 z ä h l t e n  s i c h  von den 243 Männern zwischen 20 und 70 Jahren insgesamt 69 

(28%) zu best immten Handwerksberufen: 

Zimmermann 11 
Schuhmacher 9  
Schmied, Sch re i ne r  j e  7 
M ü l l e r  5  
K ü f e r  4 
Maurer 3 
G1 aser ,  Ze i  nenmacher j e  2  
Besenbi nder, Hafner-, 
Gerber, Kaminfeger, 
Schneider,  Senn j e  1  

Dazu kamen 6  G e i s t l i c h e ,  der  Messmer, 3 Lehrer ,  de r  "Landjäger"  und insgesamt 

10 Knechte, "Hausdiener", oder  Tag1 öhner. 

1  ) a  Spescha, S. 230. 1788 beobachtete allerdings der königliche Geograph Franqois Robert, unter- 
wegs auf einer Sckizerreise,  wie i n  einer Tavetscher Wirtsstube der Pfarrer m i t  einigen Bau- 
ern Karten sp ie l te .  (Margadant, S. 105 f). 

2) Qel le: Volkszählung 1850- 
3) In: Bielmnn, S. 151 
4) Viel le icht  nur die letztgenannten. I m  Kirchenbuch f indet sich f ü r  das Jahr 1778 eine Eintragung 

zun Gletsfihertd einer jungen Frau aus "Lutetia", d ie i n  rMnnl icher Begleitung "das Gebirge 
besuchte. 



Diese "Berufsbezeichnungen" g a l t e n  a l l e r d i n g s  n i c h t  h a u p t b e r u f l i c h e n  T ä t i g k e i -  

ten ;  h i e r  war jedermann - auch d e r  P f a r r e r  - zunächst  an e inen  l a n d w i r t s c h a f t -  

l i c h e n  Erwerb gebunden. Man ve rs tand  d a r u n t e r  v i e lmeh r  e i n  "Halbhandwerk" (miez- 

m i s te rgne r ) ,  was e i n e  Ergänzung d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  A r b e i t  m i t  e i n e r  spe- 

z i a l i s i e r t e n  handwerk l ichen T ä t i g k e i t  b e i n h a l t e t e . '  D i e  Verbindung versch ie -  

dener b e r u f 1  i chen  Funk t ionen  l ä s s t  s i c h  durchaus m i t  d e r  "Arbe i  t s -E inhe i  t" d e r  

Bauers f rau  ve rg l e i chen :  Zur Führung des Hausha l tes  kam das Brotbacken, das Spin- 

nen und Weben, d i e  Ve ra rbe i t ung  von Wol le ,  Hanf und Flachs. 

D i e  "Handwerker-Bauern'' s e t z t e n  i h r e  Kenn tn isse  besonders beim Bau von Wirt- 

s c h a f t s -  und Wohngebäuden e i n ,  b e i  d e r  E r r i c h t u n g  d e r  Ko rnh i s t en  und beim S t ras -  

senbau. D i e  m e i s t  i n  Gemeinarbe i t  ausge füh r t en  Vorhaben standen dabei  u n t e r  i h -  

r e r  Le i t ung ;  s i e  wurden d a f ü r  von d e r  Gemeinde neben dem Betrag,  d e r  a l l e n  Be- 

t e i l i g t e n  zustand, z u s ä t z l i c h  en t schäd ig t .  
2 

E i n  b r e i t e s  Spektrum an handwerk l i chen  F ä h i g k e i t e n  war durch  d i e  D is tanzen  z u r  

nächsten g rösseren  O r t s c h a f t  u n e n t b e h r l i c h .  Dennoch wurden d i e  so d r i ngend  be- 

n ö t i g t e n  D i e n s t l e i s t u n g e n  s o z i a l  g e r i n g  geschä t z t . 3  Der Grund l a g  v i e l l e i c h t  i m  

fehlenden "Berufsbewusstse i  n", das - neben d e r  k l e i n e n  Anzahl d e r  Handwerker - 
auch ke inen  Zusammenschluss zu e i n e r  Ve re i n i gung  zu1 i e s s ,  v i e l  l e i c h t  auch i n  

d e r  Tatsache, dass e i n  " r e i n e r "  Handwerker i m  Gegensatz zum Bauern d i r e k t  von 

e i n e r  Kundschaf t  abhängig war. 

Sep An ton i  Derag isch  war d e r  e i n z i g e ,  d e r  i m  Tavetsch und d i e  J a h r h u n d e r t m i t t e  
neben dem Bauernberuf e i n e  namhafte gewerbl  i c h e  T ä t i g k e i t  ausübte. 5) I n  seinem 
Wohnhaus i n  Bugnei h a t t e  e r  e i n e  T ö p f e r e i  e i n g e r i c h t e t :  Un te r  d e r  Küche baute 
e r  den Ofen, u n t e r  d e r  Stube l a g  das A t e l i e r .  Um se i ne  Tonware, m e i s t  äusse rs t  
e in fache ,  schmucklose Gebrauchsgegenstände, zu v e r t r e i b e n ,  waren lange  Wege 
von Haus tü r  zu Haus tü r  e r f o r d e r l i c h  - e i n  mühsames Unterfangen, besonders w e i l  
d i e  Zahl d e r  B e t t l e r  hoch war und das Haus ie ren  r e s t r i k t i v e n  Massnahmen de r  Ge- 
meindebehörden u n t e r l a g .  6) Das Geschäft  h a t t e ,  auch wenn es i n  d e r  Ze i t ung  l o -  
bend erwähnt  worden war, e i nen  ge r i ngen  E r f o l g .  7) 
E ine  M i t t e l s t e l l u n g  nahm d i e  Ka l kb renne re i  e i n ,  d i e  den gesamten Bedar f  d e r  Ta- 
ve t sche r  an Baumater ia l  zu decken h a t t e .  D i e  Gemeinde, a l s  Au f t r aggebe r i n ,  s t e l l -  
t e  dazu zwei Männer e i n ,  d i e  nach Eingang e i n e r  M indes tzah l  von Bes te l l ugen  d i e  
H e r s t e l l u n g  übernahmen. Für  d i e  B e r e i t s t e l l u n g  d e r  I n f r a s t r u k t u r  (Zufahrtswege, 
Brennholz,  e t c . )  du r ch  d i e  Gemeinde waren s i e  zu e i n e r  Kau t i on  v e r p f l i c h t e t ;  s i e  
e r h i e l t e n  d a f ü r  e i nen  T e i  1  d e r  ~erkau fse innahmen.8 )  

1) Vgl. Maissen, Einleitung, S. 29 
2) GPmt. Septerrber 1845; April 1865; Mai 1867; Gadola 1939, S. 10 f. Ein Handwerkcmrister konnte 

i m  19. Jh. fur den privaten Hausbau b is  zu 100 Franken verlangen. Oie helfenden Nachbarn er- 
hielten i n  der Regel während drei Wochen Speis lind Trank. 

3) a  Spescha, S. 235 f. E r  zählte die Handwerker noch zu den Künstlern; vgl. auch Mathieu I, S. 306 
4) Weiss 1978, S. 114 
5), 6), 7), 8) siehe nächste Seite 



Sep An ton i  Derag isch  h a t t e  zu r  k l e i n e n  Grupe d e r j e n i g e n  Tavetscher  gehör t ,  d i e  

i h r  Handwerk i n  e i n e r  g rösseren  O r t s c h a f t  Graubündens oder  i m  Ausland b e i  einem 

e i n e r  Z u n f t  angeschlossenem M e i s t e r  e r l e r n t h a t t e n .  Da d i e  V e r h ä l t n i s s e  i m  Ta l  

e i n e  gewerb l i che  Ex i s t enzbas i s  n i c h t  zu l i essen ,  b l i e b e n  d i e  me is ten  von ihnen  

auch nach Abschluss d e r  Ausbi ldung d o r t .  

Der Wegzug m i t  d e r  Abs ich t ,  e i nen  Be ru f  zu e r l e r n e n ,  s t e l l t e  jedoch d i e  Ausnah- 

me dar ;  m e i s t  war man aus anderen Gründen z u r  Auswanderung gezwungen und ver -  

besse r t e  s i c h  i m  Ausland durch  d i e  Ausübung handwerk l i che r  T ä t i g k e i t e n  se inen 

Lebensun te rha l t .  
1 

Das v o l l s t ä n d i g e  Fehlen e i n e s  i n d u s t r i e l l e n  oder  gewerb l i chen  E rwe rbsek to r s '  

i s t  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  d i e  i s o l i e r t e  Lage d e r  T a l s c h a f t  zurückzuführen.  Auch 

m i t  d e r  ve rbesse r t en  S t rassenverb indung  kam n u r  wenig T r a n s i t v e r k e h r  auf ,  denn 

d i e  Nord-Süd-Verbindungen über  Lukmanier und Go t t ha rd  - we i taus  w i c h t i g e r  a l s  

de r  nach Westen führende Oberalppass - f ü h r t e n  am T a l e  vo rbe i .  E i n  Gewerbe, das 

a l l e i n e  vom Verkehr l e b t e ,  konnte u n t e r  d i esen  Umständen n i c h t  entstehen; auch 

de r  Tourismus f and  se inen  Weg i n  das Hoch ta l  e r s t  i m  20. Jh. 

An e i n e  H e i m i n d u s t r i e  war zu diesem Z e i t p u n k t  n i c h t  zu denken, da e i n  I n d u s t r i e -  

sek to r ,  d e r  d i esen  Nahmen v e r d i e n t  h ä t t e ,  i n  ganz Graubünden n i c h t  e x i s t i e r t e .  

D ie  grosse D i s tanz  zum nächsten g rösseren  S ied lungs  und W i r t scha f t szen t rum - 
2.0. Zlanz oder  Chur - h a t  b i s  zum Ende des Jahrhunder ts  d i e  se lbs tve rsorgen-  

de W i r t s c h a f t s -  und A r b e i t s w e i s e  d e r  Tavetscher  e r h a l t e n .  Nach dem Mo t t o  "Die  

Ax t  i m  Hause e r s p a r t  den Zimmermann" wurden handwerk l i che  F ä h i g k e i t e n  "halbbe- 

r u f l i c h "  i m  e igenen Baue rnbe t r i eb  und i n  d e r  d ö r f l i c h e n  Arbe i t sgemeinscha f t  

e i n g e s e t z t .  Der Bedar f  an Gewerbea r t i ke l n  war ge r i ng ;  davon abgesehen konnten 

s i c h  d i e  me is ten  e i nen  Kauf m i t  Barge ld  auch g a r  n i c h t  l e i s t e n .  

h r k u n g e n  zu vokangehender Seite: 
5 )  Die berülmten Specksteinöfen wurden se i t  der Mit te des 19. Jh. v.a. i n  Disentis und Marpe- 

M e l  hergestellt. Die Un te rnehr  waren Rinner aus Disentis; es i s t  nicht bekannt, ob Ta- 
vetscher hier als Handlanger mitarbeiteten. (Vgl. Gadola 1936, S. 37 - 39) Der Verkauf von 
Kristal len wurde ers t  i m  20. Jh. wichtig. 

6) Vgl. Kreisdekrete 1835 
7) h i t g  del Pievel, IVr. 2, 1838; Gadola 1936, S. 67 - 69 
8) Vertrag 28.8.1858, GAS 2, Al ) 

1) Vgl. unten Kap. 3.4.1 



3 .  D I E  B E V O E L K E R U N G  

3.1 DIE U N G L E I C H E  G E S E L L S C H A F T  

"Ihr Herren u n d  Genossen 
wisst, dass die Alten u n d  ihre Erben 
die Gewohnheit hatten, 
der Reihe nach die Milch z u  "ebnen"; 
Doch die  Reih', die heut' befiehlt, 
i s t  die  der grossen Sachen. 
Besitz und Reichtum 
tragen n u n  allenorts die Krone. I '  1 

So beginnt in G . C .  Muoths "Cantada alpinaU die Rede des "geschätzten. umsich- 

t igenn Hüttenmeisters, in der dieser die versammelten Bauern zum sorgfältigen 

u n d  gerechten Probemelken auffordert. Die t radi t ionel le  Reihenfolge, durchs 

Los bestimmt, wird nicht nur beim Melken durchbrochen: Auf die  Frage, welche 
2 Mahlzeit sich die Herren nach der Arbeit wünschen, antworten die Bauern nach 

der "neuen" Ordnung. Zuerst kommt der "mistral" (Landamann), "kurz und ent- 

schlossen", d a n n  der "scarvon" (Schreiber) und der Junker, der Kaplan, der aufs 

Fasten verzichten wi l l ,  "Giacum, Gion e Gion e Gieri", die vermögenden Bauern, 

die sich der Meinung des mistrals anschliessen, schliesslich der verarmte Sohn 

des Assistenten, der zusammen mit ein paar Gesinnungsgenossen das rest l iche 

Bettlerpack - "Fressäcke ohne Kühe" - beschimpft. Am Ende regelt  der Hütten- 

meister die Angelegenheit zu a l l e r  Zufriedenheit, indem er  den Vorschlag des 

mistals gutheisst. 

Giachen Caspar Muoth entwirft hier das Bild einer Gesellschaft, die - weit da- 
I I von entfernt,  eine Gemeinschaft" zu  sein - jedem einzelnen seinen P l a t z  i n  der 

dörflichen Hierarchie zuweist. Die gemeinsame Arbeit se tz t  dem Personenverein 

einen ausseren Rahmen; innerhalb dieser Gruppe bestehen jedoch erhebliche Dif- 

ferenzen hinsichtlich der ökonomischen, sozialen und politischen Wertigkeit. 

Besitz und Vermögen schaffen Abhängigkeiten - es herrscht Ordnung, doch es i s t  

ein Gleichgewicht des Misstrauens u n d  des Drohens: Jeder würde dem andern scha- 

den, unterlässt es aber, weil e r  sich damit selber schaden könnte. 

P 

1 )  "'Quels Signuns e Personavels / San, ch'ils vegls e lur artavesl / Han adina giu l a  moda 
Ce dugar suentar d a ;  / P% la roda ch'oz cmnda, / Ei quela della raub gronda, / 
I1 psses e l a  fortuna / Por-tdn dapertut 1 a cmna / . . . " Yuoth, A mesi ras. 

2) Zu den Alpspeisen, der "schckhaftesten mnischen Poesie" (G. C. hoth); 
Vgl. Gadola 1939, S. 4 - 16 



3.1.1 D i e  s o z i a l e  S c h i c h t u n g  

Das Ansehen des H e r r n  " m i s t r a l "  i n  Muoths G e d i c h t  b e r u h t  a u f  seinem V i e h b e s i t z :  

M i t  12 Kühen s e t z t  e r  d i e  obe re  Grenze, ihm f o l g t  m i t  11 S tück  d e r  Junker ,  dann 

m i t  10 "Giacum, Gion" und d e r  S c h r e i b e r ,  und am Ende d e r  Re ihe  s t e h t  " P l a c i  

Gob", d e r  b u c k l i g e  Maulwur f fänger ,  d e r  n u r  gerade e i n  Schwein auf  d i e  A l p  g e l a -  

den h a t .  

" F a s t  übe ra l l i 1 ,  s c h r i e b  J.A. von Sprecner  zum V i e h b e s i t z ,  " s c h ä t z t e  man 

das Vermögen des Landmannes nach d e r  Zah l  d e r  g e w i n t e r t e n  Kühe, indem man an- 

nahm, dass z u r  Win te rung  e i n e r  Kuh Wies land  i m  Wer te  von Ca. 700 f l .  ( s p ä t e r  

900 - 1 ' 0 0 0  f l . )  e r f o r d e r l i c h  s e i .  E i n  Mann, w e l c h e r  10 Kühe w i n t e r t e ,  g a l t  

schon f ü r  s e h r  h a b l i c h  ( . . ) . " I  

1864165 e rhob  d i e  Gemeinde T a v e t s c h  e i n e  besondere  T i e r s t e u e r ,  we lche d i e  l e e r e  

Kasse - St rassenbau und Erwerb d e r  Lehensa lpen - etwas a u f f ü l l e n  s o l l t e .  D i e  

Ana lyse  d e r  - pauscha l  b e z a h l t e n  - S t e u e r n  h a t  f o l g e n d e s  B i l d  ergeben: 2  

Tab. 7: Sch ich tung :  V i e h b e s i  t z  1864165 3  

A b g a b e I B e t r i e b  B e t r i e b e  @ R i  n d v i e h b e s t a n d  @ Schmalv iehbestand 
Franken Anz. % ( g e s c h ä t z t )  ( g e s c h ä t z t )  

0 -  5  53 32 2 -  3  
- 10 60 36 8 -  9  
- 15 29 18 12 - 14 
- 20 12 7  15 - 18 
- 25 8 5  20 - 25 

mehr 3 2 3  0 

E i n  d u r c h s c h n i t t l i c h e r  H a u s h a l t  b e z a h l t e  8.50; das e n t s p r a c h  e twa dem B e s i t z  
Lt 

von 2  - 3  Kühen, -3 R indern .  3  Kä lbe rn ,  10 Schafen,  9 Ziecjen und 2 ~ c h w e i n e n . '  

1) Sprecher/Jenny, S. 70 
2) Die Erhebungsgrundlage war: Pferd 2.-, Kuh I,-, Rind -.M, Kalb -.25. ~ i e c j e l k h a f l k h e i n  -.I2 
3) Quelle: Gminderechnungen. Die Ortschaft Tschamutt i s t  n icht  enthalten. 
4) Vgl. zun Zahlenverhältnis Viehzählung 1866, oben 5. 76 



101 B e t r i e b e  (61%) lagen  u n t e r  dem ~ u r c h s c h n i t t .  ' Davon bezah l t en  21 Haushal te  

(13%) weniger  a l s  e i nen  Franken, d . h .  , dass s i e  nu r  gerade 1  - 2  Schafe und 

Ziegen, aber ke i ne  Kühe besassen. 

Aufgrund d i e s e r  Ergebnisse l assen  s i c h  d i e  B e s i t z a n t e i l e  v o r l ä u f i g  i n  d r e i  

Gruppen einordnen: 

- e i n e  "Un te r sch i ch t "  m i t  68% de r  B e t r i e b e  
- e i n e  " M i t t e l s c h i c h t "  m i t  25% d e r  B e t r i e b e  
- e i n e  "Obersch ich t "  m i t  7% d e r  Be t r i ebe .  

D iese r  Schichtungsansatz  i s t  n a t ü r l i c h  zu e i n fach ;  e r  s o l l  desha lb  d i f f e r e n z i e r t  

und nach M ö g l i c h k e i t  auch k o n k r e t i s i e r t  werden. 

Viehbestände konnten d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  zu e i n e r  s o z i a l e n  Gruppe zwar andeuten, 

das grundlegende S c h i c h t u n g s k r i t e r i u m  aber war d e r  Bodenbes i tz .  Von ihm h i n g  

l e t z t l i c h  d i e  Ex i s t enz  und d i e  Grösse des Rindv iehbestandes ab. Das k l i n g t  e i n -  

leuchtend,  i s t  aber  - abgesehen davon, dass zum Bodenbesi tz  ke i ne  Angaben vor-  

handen s i n d  - m i t  e i n e r  besonderen P rob lema t i k  verbunden. Zunächst: Bodenbesi tz 

und Viehbestand mussten s i c h  n i c h t  immer entsprechen.  A Spescha h a t t e  b e r e i t s  
2 a u f  d i e  "zu hohen" V iehzahlen hingewiesen; gemei.nt war dam i t  d i e  f o r c i e r t e  ex- 

t e n s i v e  Nutzung d e r  Weidef lächen*  d i e  z u r  Ha l t ung  e i n e r  i m  V e r h ä l t n i s  zum Heu- 

v o r r a t  ü b e r s e t z t e n  V iehzah l  v e r l e i t e t e .  Das Vieh musste i m  Win te r  durchgehunger t  

werden und e r z i e l t e  a u f  dem Mark t  d i e  entsprechend t i e f e n  Pre ise .  

Für das E r re i chen  w i r t s c h a f t l i c h e r  S e l b s t ä n d i g k e i t  war Bodenbes i tz  an s i c h  aus- 

schlaggebend. Ponc ion i  h a t  i n  s e i n e r  A r b e i t  über  das Bauerndor f  A q u i l a  d i e  bo- 

denbesi  tzenden B e t r i e b e  a l s  " f u n k t i o n s f ä h i g " ,  d i e  ke inen  Boden bes i t zenden  a l s  

" n i c h t  mehr ohne Nebenemrb e x i  s t enz fäh ig l '  beze ichne t .  Das mag auch au f s  Tavetsch 

z u t r e f f e n ;  d i e  Vermutung l i e g t  nahe, dass d i e  oben genannten 13% de r  Haushal te  

m i t  n u r  1  - 2  Schmal t ie ren  über  ke i nen  Boden ve r f üg ten .  

Entscheidender  aber  a l s  d i e s e  grundlegende T r e n n l i n i e  wurde f ü r  e i n e  ganze Anzahl 

Tavetscher  m i t  den i n  den 40er  und 50er  Jahren e inse tzenden  w i r t s c h a f t l i c h e n  Ver- 

änderungen e i n e  zwe i te ,  da rübe r l i egende  Grenze. D i e  Grundvoraussetzung f ü r  e i nen  

1) I n  Ftan (Unter-engadin) besassen 1791 Ca. 60% der Bauern 2 Kühe; vgl. Mathieu I, S. 106 
2) a  Spescha. S. 217; vgl. oben S. 73 
3) Vgl. Poncioni, S. 165 



soz ioökonomischen A u f s t i e g  war i m  Tave tsch  a l l e i n  d i e  e r f o l g r e i c h e  P a r t i z i p a -  

t i o n  am V iehhande l .  D i e  genannte  Grenze e n t s p r a c h  e i n e r  m in ima len  Bodengrösse, 

resp.  V i e h z a h l ,  von d e r  aus V iehhande l  ü b e r h a u p t  m ö g l i c h  wurde. Wer s i c h  u n t e r  

d i e s e r  L i m i t e  befand.  besass k e i n e  M ö g l i c h k e i t ,  s e i n e  w i r t s c h a f t l i c h e  Lage zu 

ve rbesse rn .  D i e  besondere  S c h w i e r i g k e i t ,  d i e s e  Grenze zu d e f i n i e r e n ,  l i e g t  nun 

d a r i n ,  dass  s i e  k e i n e  f i x e  Grösse d a r s t e l l  t e .  Wir haben oben f e s t g e s t e l l  t, dass 

e i n e  bes t immte  V i e h z a h l  b e r e i t s  z u r  Deckung des E igenbedar fes  an M i l c h p r o d u k t e n  

e r f o r d e r l i c h  war. Ausserdem k o n n t e  s i e  den M a r k t a u s s i c h t e n  en tsp rechend  höher  

ode r  t i e f e r  l i e g e n .  S c h l i e s s l i c h  v e r ä n d e r t e  s i e  s i c h  i n  dem Masse, a l s  d i e  M a r k t -  

i n t e g r a t i o n  zu-, d i e  S u b s i s t e n z w i r t s c h a f t  a b e r  abnahm. 

Ueber e i n e  l ä n g e r e  Z e i t s p a n n e  h inweg b e t r a c h t e t  u n t e r l a g  auch d e r  Umfang des 

Bodenbes i t zes  g r ö s s e r e n  Schwankungen. S i e  g r ü n d e t e n  i m  R e a l t e i l u n g s s y s t e m ,  das 

von G e n e r a t i o n  zu  G e n e r a t i o n  d u r c h  Z e r s t ü c k e l u n g  und V e r t e i l u n g  des Bodens d i e  

B e s i t z v e r h ä l t n i s s e  wandeln konnte .  Der  E r h a l t  d e r  Grösse und Q u a l i t ä t  des v ä t e r -  

1  i c h e n  B e t r i e b e s  k o n n t e  e i n z i g  d u r c h  H e i r a t  und/oder  Landkäufen g e s i c h e r t  werden. 

Dazu war a b e r  K a p i t a l ,  das i m  w e s e n t l i c h e n  wiederum aus dem Viehhande l  f l o s s ,  un- 

e r l ä s s l i c h .  

E i n e n  e r s t e n  E i n b l i c k  i n  d i e  V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e  e r l a u b e n  d i e  1861 e i n g e f ü h r -  

t e n  Gemeindesteuern.  D i e  Vermögenseinschätzung b e i n h a l t e t e  a l l e r d i n g s  ohne zu 

u n t e r s c h e i d e n  d i e  Landmasse, das V ieh,  d i e  Wohn- und Wi r t scha f t sgebäude ,  d i e  Ar-  

b e i t s g e r ä t e ,  d i e  H a u s e i n r i c h t u n g ,  usw.. E r h e b u n g s k r i t e r i e n ,  Schätzungsgrund lagen 

oder  ä h n l i c h e  e r k l ä r e n d e  Angaben f e h l e n  jedoch.  A l s  Manko e r w e i s t  s i c h  auch d i e  

Tatsache,  dass  Vermögen, d i e  u n t e r  1 ' 0 0 0  Franken e i n g e s c h ä t z t  wurden, n i c h t  ge- 

nauer  b e z e i c h n e t  wurden. D i e  Zusammenstel lung h a t  f o l g e n d e s  B i l d  ergeben:  

Tab.8: Sch ich tung :  Vermögen 1861 
1  

Vermögen i n  H a u s h a l t e  (d Vermögen A n t e i l  am Gesamt- 
F r .  Anz. % F r .  vermögen i n  % 

-1, 

0 - 1 '000  53 28 500. - 
- 2 ' 5 0 0  48 26 1 '404 . -  
- 5 ' 0 0 0  38 20 3 '  607. - 
- 10 '000  26 14 6 '  726. - 
- 20 '000  - 10 6  12'540.-  

mehr 11 6 27'445.-  

G r ö s s t e s  Vermögen: 42 ' 500. - 

" g e s c h ä t z t  

1) Quelle: Steuerl iste 1851 



314 d e r  H a u s h a l t e  - d i e  d r e i  u n t e r e n  Vermögensgruppen - besassen zusammen n u r  

gerade 27% d e r  gesamten Vermögenssumme, während 37% i m  B e s i t z e  d e r  11 r e i c h s t e n  

Bauern (6%)  waren. Rund 70% d e r  S t e u e r z a h l e r  v e r f ü g t e n  über  e i n  u n t e r d u r c h s c h n i t t -  

l i c h e s  Vermögen - e i n e  Zah l ,  d i e  d e r  oben genannten " U n t e r s c h i c h t "  i n  etwa e n t -  

sprach.  D i e  U n t e r s c h i e d e  i n n e r h a l b  d e r  s o z i a l e n  S c h i c h t  werden aber  gerade dadeut- 

l i c h :  Vom Knecht  und Tage löhner  b i s  zum s e l b s t ä n d i g  w i r t s c h a f t e n d e n  K l e i n b a u e r n  

war h i e r  a l l e s  e n t h a l t e n .  

D i e  r e i n  q u a n t i t a t i v e  Abgrenzung d e r  B e s i t z a n t e i l e  vermag i n  unserem F a l l e  

d i e  s o z i a l e n  S c h i c h t e n  kaum zu e r f a s s e n .  Das l i e g t  n i c h t  n u r  am Umstand, dass 

d i e  Grösse d e r  Landmasse, we lche e i n e  m i n i m a l e  E x i s t e n z b a s i s  o d e r  g a r  den s o z i a -  

l e n  A u f s t i e g  g a r a n t i e r e n  würde, kaum zu bestimmen i s t .  Es h a t  auch m i t  den oben 

a u s f ü h r l i c h  beschr iebenen  Nutzungs- und A r b e i t s f o r m e n  zu t u n .  Arm und R e i c h  war 

auf d i e  t r a d i t i o n e l l e n  Nu tzungsrech te  und d i e  k o l l e k t i v e  A r b e i t s v e r f a s s u n g  ange- 

wiesen. Der U n t e r s c h i e d  l a g  i m  Grad d e r  A b h ä n g i g k e i t :  Während d e r  g u t g e s t e l l t e  

Bauer d i e  Gemeindegüter - Weide, Wi ldheu, Ho lz ,  e t c .  - l e d i g l i c h  a l s  Ergänzung 

s e i n e s  e igenen  B e s i t z e s  b e n ö t i g t e ,  h i n g  davon d i e  gesamte E x i s t e n z  des Armen ab. 

Zwischen den Extremen d e r  h i e r a r c h i s c h e n  B e s i t z o r d n u n g  waren d i e  v i e l e n ,  d i e  den 

E r h a l t  i h r e r  m a t e r i e l l e n  S i t u a t i o n  d u r c h  i rgendwe lche  Rückschläge s t ä n d i g  be- 

d r o h t  sahen. N u t z u n g s p r i v i l e g i e n  waren h i e r  d i e  e i n z i g e  S i c h e r h e i t  gegen w i r t -  

s c h a f t l i c h e  M i s s e r f o l g e .  

D i e  Fo lgen w i r t s c h a f t l i c h e r  S t r u k t u r e n  und Veränderungen ä u s s e r t e n  s i c h  n i c h t  

n u r  i n  d e r  A b h ä n g i g k e i t  von ü b e r i n d i v i d u e l l e n  Vorgängen w i e  M a r k t l a g e ,  Konjunk- 

t u r  und I n f l a t i o n ,  sondern auch i n  den Beziehungen zwischen den M i t g l i e d e r n  d e r  

b ä u e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t .  M i t  d e r  E r fassung  d e r  h i e r a r c h i s c h e n  Abs tu fung  i s t  des- 

h a l b  d e r  Versuch verbunden, d i e s e  s o z i a l e n  R e l a t i o n e n  zu k o n k r e t i s i e r e n .  

I n  den vorangegangenen K a p i t e l n  i s t  w i e d e r h o l t  a u f  d i e  Verschu ldung h ingew iesen  

worden. Nun s o l l  d e r  F rage  nach dem Ausmass d e r  f i n a n z i e l l e n  B e l a s t u n g  nachgegan- 

gen werden. D i e  B e s i t z s t r u k t u r ,  w i e  s i e  s i c h  i n  den Steuerabgaben von 1861 da r -  

s t e l l t e ,  w i r d , m i t  a l l e n  Einschränkungen, i n  den f o l g e n d e n  Ausführungen a l s  Ver- 

g l e i c h s b a s i s  d ienen .  



3.1.2 Verschuldung und ökonomische Abhäng igke i t  

I m  Jahre  1842, an einem Sonntag, a l s  a l l e  i n  d e r  IYesse waren, ve rüb te  Tho- 
mas R i e d i  e i nen  D iebs tah l .  E r  s c h l i c h  s i c h  i n  das Haus des Ass i s t en ten  
Schmed, entnahm e i n e r  Ge ldkasse t te  500 Gulden und verschwand damit .  R i e d i  
war v i e r  Jah re  a l s  Sö ldner  i m  Ausland gewesen und h a t t e  e i n  ha lbes Jahr  i n  
Deutsch land g e a r b e i t e t .  J e t z t  wohnte e r  i n  Rueras, war Va te r  d r e i e r  K in-  
d e r  und e r h i e l t  von d e r  Gemeinde h i n  und w iede r  Almosen. 
M i t  den 500 Gulden g i n g  de r  e h r l i c h e  R i e d i  s p ä t e r  zum Ass i s t en ten  zurück 
und b o t  s i e  ihm a l s  Bezahlung s e i n e r  ausstehenden Schulden an. Schmed, 
während v i e l e r  Jahre  i m  Gemeindevorstand und B e s i t z e r  e i nes  grossen Ver- 
mögens, ( 1 )  bemerkte n a t ü r l i c h  den Be t rug  und r e i c h t e  beim K r e i s g e r i c h t  
K lage e i n .  Auf  R i e d i  wa r t e ten  sechs Jahre  Zuchthaus.(2) 

Das - g e t r ü b t e  - V e r h ä l t n i s  zwischen den be iden war b e i l e i b e  k e i n  E i n z e l f a l l :  

Zwischen 1840 und 1860 h a t t e  etwa e i n  V i e r t e l  a l l e r  S teue rzah le r  jemandem Geld 

g e l i e h e n  und über  d i e  H ä l f t e  a l l e r  Haushal te  war mehr oder  weniger  s t a r k  ve r -  

schu lde t .  

Tab.9: Verschuldunq und K r e d i t e  1840 - 60 
3 

Vermögen 1861 Schuldner  Geldgeber 
Franken Anzahl Anzahl !I Schuldsumme Anzahl 0 Kred i  tsumme 

0 -  1 '000  53 32 2'485.-  9 912.- 
- 2 '500  48 3 2 2 '389.-  7 939. - 
- 5 '000 38 18 1 '448.- 12 1 '133.-  
- 10'000 26 12 1 '945. -  12 1 '671  .- 
- 2 0 ' 0 0 0  10 1 289. - 5 1'879.- 

mehr 11 3 1 '291  .- 11 6'699.-  

D ie  Bauern d e r  be iden  u n t e r s t e n  s o z i a l e n  Gruppen gehör ten  zu den am s t ä r k s t e n  

Verschuldeten:  Mehr a l s  d i e  H ä l f t e  von ihnen h a t t e  s i c h  i m  Lau fe  de r  20 Jahre 

ve r schu lde t .  I h r e  Schuldsumme l a g  i m  D u r c h s c h n i t t  d e u t l i c h  über  de r j en i gen  d e r  

b e s s e r g e s t e l l t e n  Bauern. Und 1861, a l s  d i e  Gemeindesteuer erhoben wurde, war 

wohl n u r  e i n  g e r i n g e r  T e i l  davon abgezah l t  worden: D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Abzah- 

lungsdauer  de r  i n  den 40er  Jahren gemachten Schulden b e t r u g  24 Jahre, d i e j e n i g e  

d e r  50er  Jahre noch 20 Jahre. 

1 ) E r  gehörte m i t  23'000 zu den 11 Reichsten! Vgl. GProt., Steuerrqister 1851 
2) Cudesch de sentenzias 1842 
3) Quelle: Hypothekarbuch 



Während d i e  e i n e n  a l s o  b i s  zu f ü n f  Mal mehr Schu lden a l s  Vermögen h a t t e n ,  waren 

d i e  andern n u r  ge rade  zu 1 /20 v e r s c h u l d e t .  

Das k r a s s e  B i l d  w i r d  e twas g e m i l d e r t  d u r c h  d i e  noch n i c h t  z u r ü c k b e z a h l t e n  K r e d i -  

t e .  S i e  machten i n  den u n t e r s t e n  K lassen  immerh in  etwa 1 /3  d e r  Schuldsumme aus. 

Um d e r  F rage  nach den Verschu ldungsursachen  etwas näher  zu kommen, s o l l  nun d i e  

Anzahl und Höhe d e r  S c h u l d b r i e f e  i n  d i e  B e t r a c h t u n g  m i t e i n b e z o g e n  werden. 

D i e  fo lgende  Zusammenstel lung e n t h ä l t  d i e  zwischen 1840 und 1860 gemachten Schu l -  

den und d i e  Ze i t spanne ,  d i e  zw ischen  e i n  e i n z e l n e n  Verschu ldungen l a g .  

Pab.10: S c h u l d b r i e f e  1840 - 1860 

Vermögen 1861 fl W e r t / S c h u l d b r i e f  fl Anzah l /Person fl Z e i t  zwischen zwei  
i n  Franken Verschu ldungen 

J a h r e  

0 - 1 ' 0 0 0  434. - 
- 2 ' 5 0 0  676. - 
- 5 ' 0 0 0  704. - 
- 1 0 ' 0 0 0  934. - 
- 201000*  (289. -) 
mehr* (774. -) 

* zu wenige Angaben 

Der Wert  d e r  S c h u l d b r i e f e  e i n e s  ärmeren Bauern war zwar n i c h t  so hoch, d a f ü r  

musste  e r  s i c h  h ä u f i g e r ,  d.h. j e d e s  d r i t t e  b i s  v i e r t e  J a h r  von neuem ve rschu lden .  

Das l a g  v o r  a l l e m  daran,  dass  e r  zu  wen ige S i c h e r h e i t e n  f ü r  e i n e n  g r ö s s e r e n  Kre- 

d i t  b i e t e n  k o n n t e  und dennoch das Ge ld  d r i n g e n d  b e n ö t i g t e .  

D i e  S c h u l d b e t r ä g e  d e r  M i t t e l s c h i c h t  l a g e n  d e u t l i c h  höher ;  d i e  Bauern waren aber  

n u r  a l l e  10 J a h r e  z u r  Aufnahme e i n e s  K r e d i t e s  gezwungen. 

Das b e r e i t s  z i t i e r t e  D e k r e t  des ~ o c h ~ e r i c h t e s '  nann te  a l s  Ursachen d e r  Ver- 

schu ldung  d i e  s c h l e c h t e n  M a r k t j a h r e ,  t i e f e  V i e h p r e i s e  und d i e  a l l g e m e i n e  Armut. 

H inzuzu fügen  s i n d  d i e  Auswi rkungen s c h l e c h t e r  E r n t e j a h r e :  S i e  e r f o r d e r t e n  den 

Kauf  von Heu, dessen P r e i s  d u r c h  d i e  e r h ö h t e  Nach f rage  s t a r k  a n s t e i g e n  konnte ,  

und - f ü r  d i e  n u r  wen ig  oder  g a r  k e i n  V i e h  b e s i t z e n d e n  Bauern noch w i c h t i g e r  - 
den Kauf  von L e b e n s m i t t e l n  und G e t r e i d e .  

1  ) Kreisdekrete 1836, vgl . oben S. 72 



D i e  zunehmende A b h ä n g i g k e i t  vom W i r t s c h a f t s g e s c h e h e n  v e r l a n g t e  e i n  Geldvolumen, 

das n u r  e i n i g e n  wenigen i n  v o l l e m  Umfang z u r  Ver fügung s tand.  

Der permanente Geldmangel l i e s s  s i c h  - l e g a l  - a u f  zwei  A r t e n  beheben: 

- Man nahm b e i  e inem k a p i t a l k r ä f t i g e n  Bauern i m  T a l  o d e r  b e i  e i n e r  d e r  g rossen  

F a m i l i e n  d e r  S u r s e l v a  e i n e n  B a r g e l d k r e d i t  a u f ,  

- Man v e r k a u f t e  e i n e  P a r z e l l e  des e igenen  Landes, s o f e r n  man we lches  besass. 

Dafür  e r h i e l t  man zwar i n  den s e l t e n s t e n  F ä l l e  das Geld  b a r  a u f  d i e  Hand, 

k o n n t e  a b e r  m i t  e inem j ä h r l i c h e n  Z i n s  von 5% rechnen. 

D i e  b e i d e n  M ö g l i c h k e i t e n  s i n d  aus den H y p o t h e k a r p r o t o k o l l e n  n i c h t  d i r e k t  e r -  

s i c h t l i c h .  D i e  oben zusammengeste l len  S c h u l d b r i e f e  konn ten  a l s o  sowohl e i n e n  

B a r g e l d k r e d i t  w i e  e i n e n  Landkauf  d a r s t e l l e n .  Das g l e i c h e  g a l t  f ü r  d i e  Gewährung 

e i  nes " K r e d i t e s " .  

Tab.11: K r e d i t e  1840 - 60 

Vermögen 0 W e r t / K r e d i  t 0 Anzah l /Person fl Z e i t  zw ischen  zwei 
i n  Franken K r e d i t e n  

. J a h r e  

0  - 1 ' 0 0 0  293. - 
- 2 ' 5 0 0  (548.-) 
- 5 ' 0 0 0  348. - 
- 1 0 ' 0 0 0  420. - 
- 20 '000  427. - 
mehr 430.- 

Es 1  i e g t  a u f  d e r  Hand, dass d i e  u n t e r s t e n  Vermögenssch ich ten i n  den s e l  t e s t e n  

F ä l l e n  ü b e r  B a r g e l d  v e r f ü g t e n .  I h r  e i n z i g e r  v e r k ä u f l i c h e r  B e s i t z  war d e r  Boden. 

Demnach h i n g  f ü r  d i e s e  Bauern d i e  "K red i tgewährung"  immer m i t  dem Verkauf  von 

Boden zusammen. N a t ü r l i c h  v e r s c h l e c h t e r t e  e i n e  V e r k l e i n e r u n g  d e r  Boden f läche  d i e  

E x i s t e n z  des B e t r i e b e s ;  e inem V e r k a u f  g i n g  d e s h a l b  m e i s t  e i n e  a k u t e  f i n a n z i e l l e  

No t1  age voraus.  

Rund 1  - 2 J a h r e  l a g e n  b e i  den r e i c h s t e n  Bauern j e w e i l s  zw ischen  d e r  Gewährung 

des nächs ten  K r e d i t e s .  Da gerade s i e  an d e r  Ve rg rösse rung  i h r e s  B e t r i e b e s  i n t e -  

r e s s i e r t  s e i n  mussten, h a n d e l t e  es s i c h  h i e r  w e n i g e r  um L a n d v e r k ä u f e  a l s  um Bar- 

g e l d k r e d i t e .  



Der Zusammenhang zwischen Verschuldung und Bodenmarkt wird aus nachfolgender 

Abbildung ersichtlich: 

Abb.10: Verschuldung und Bodenmarkt 1840 - 1860 1 

- 
- Hypothekarprotokolle 

- - -- Bodenkäufe 

- 

V 
I I I 

Während der 40er Jahre verlief die Verschuldungs- und Bodenmarktkurve mehr oder 

weniger parallel. 

Der deutliche Anstieg der Verschuldung in den 50er Jahren aber lässt sich nur 

zum Teil mit den Landkäufen erklären. Die Konjunkturanalyse der Bündner Monats- 

blätter bezeichneten das Jahr 1852 als sehr schlechtes ~arkt~ahr.' 1853/54 war 

die Getreideernte ungenügend und es zeigten sich erste Anzeichen einer Kartoffel- 

krankhei t. Die fi nanziel le Lage vieler Tavetscher verschlechterte sich rapide. 

die Zahl der Konsumkredite nahm zu. 

1) Qxlle: Hypothekar- und Verkaufsbuch 
2) BM 1852, S. 228. Es sollen lediglich 1'000 Stück Vieh über den Luhnier getrieben worden sein, 

während es sonst 3'000 - 4'030 waren. 
3) BM 1854. In Trun soll es besonders viele Arme gegeben haben. 



Zur  g l e i c h e n  Z e i t  s e t z t e  e i n e  Auswanderungswelle e i n .  D i e  Regelung der  E r b s c h a f t  

konnte d i e  S c h u l d e n l a s t  e b e n f a l l s  erhöhen. 

1856 - 58 s t i e g  d i e  Zahl  d e r  Landkäufe d e u t l i c h  an, ohne dass s i c h  d i e s  i n  den 

Hypo thekarp ro toko l  1 en n i e d e r s c h l  ug. Das 1  ä s s t  s i c h  n u r  dami t  e r k l ä r e n ,  dass d i e  

Käu fe r  über  das n ö t i g e  B a r g e l d  v e r f ü g t e n  - e i n  d e u t l i c h e r  H inweis  a u f  d i e  Zuge- 

h ö r i g k e i  t z u r  s o z i a l e n  S c h i c h t .  

1839, a l s  man z u r  R e v i s i o n  d e r  ve rsch iedenen  Grundpfandbücher s c h r i t t ,  war d i e  

Tave tscher  Bevö lkerung gesamtha f t  m i t  e i n e r  Schuldensumme von 174 '499 Franken 

be1aste.t. Auf  e i n e n  H a u s h a l t  f i e l e n  d u r c h s c h n i t t l i c h  d r e i  S c h u l d b r i e f e  von i n s -  

gesamt 727 Franken. D i e  b e i  K i r c h e  und p r i v a t e n  Geldgebern gemachten Schulden 

waren zum T e i l  sehr  a l t  - e i n i g e  r e i c h t e n  b i s  i n  d i e  60er  Jahre  des 18. Jh. zu- 

rück .  

D iese bemerkenswert l ange  A b z a h l u n g s f r i s t  war ganz i m  S inne d e r  Geldgeber.  D i e  

m e i s t e n  h a t t e n  k e i n  besonderes I n t e r e s s e  daran, dass i h r  K r e d i t  i n n e r t  k ü r z e r -  

s t e r  Z e i t  z u r ü c k g e z a h l t  wurde. Man s c h ä t z t e  den j ä h r l i c h e n  Z i n s  a l s  k r i s e n s i c h e -  

r e  Rente. 

D i e  Höhe des Z i n s f u s s e s  - i n  f r ü h e r e n  Z e i t e n  i n  P o l i t i k u m  - h a t t e  s i c h  i m  18. Jh. 

a u f  5% e ingepende l t !  E i n  s t ä n d i g e r  S t r e i  t p u n k t  b l  i e b  aber  d i e  Abgabeform. Nach 

dem Gesetz war k e i n  G e l d v e r l e i h e r  v e r p f l i c h t e t ,  N a t u r a l i e n  a l s  Z inszah lung  anzu- 

nehmen? Dennoch begnügte man s i c h  o f t  gezwungenermassen m i t  e i n e r  H ä l f t e  i n  Geld, 
3  und d e r  anderen H ä l f t e  i n  Käse und B u t t e r .  

F ü r  den b ä u e r l i c h e n  Hausha l t  b e d e u t e t e  de r  Zwang, den Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g e n  

nachkommen zu können, e i n e  s t ä n d i g e  Belastung.  D i e  m e i s t e n  Wiesen waren ve r -  

p fände t .  und d i e  Einnahmen e i n e s  Landverkaufes genügten o f t  gerade, um d i e  da- 

r a u f  l a s t e n d e n  Hypotheken zu t i l g e n .  I n  v i e l e n  F ä l l e n  d r o h t e  d e r  Konkurs: dass 

dennoch n u r  wenige L i q u i d a t i o n e n  vorgenommen wurden, lag v i e l l e i c h t  an d e r  Ge- 

d u l d  d e r  G e l d v e r l e i h e r ,  v i e l l e i c h t  an den umfassenden Nutzungsrechten am Gemein- 

deland. 

1) Vgl. Mathieu 11, S. 333 
2) KA sdekmte 1821 
3) Vgl. Gadola 1936, S. 10 
4) Zwischen 1840 und 60 lassen sich nur v ie r  Konkurse feststellen. Die Zahl mag b h e r  sein, da 

nicht a l  l e  &el len e m i  ttel t werden konnten. 



D i e  W e i t e r e x i s t e n z  des B a u e r n b e t r i e b e s  d ü r f t e  a b e r  i n  e r s t e r  L i n i e  d u r c h  d i e  

Pach t  e i n i g e r  Wiesenparze l  l e n  ermögl  i c h t  worden s e i  n. Wir b e s i t z e n  - ausser  dem 

H inwe is ,  dass d e r  P a c h t z i n s  2.52 war  - d a r ü b e r  k e i n e  Angaben, können aber  an- 

nehmen, dass d i e  Bedeutung d e r  Pacht ,  H a l b p a c h t  und d e r  " E i g e n b e w i r t s c h a f t u n g  

m i t t e l s  L o h n a r b e i t ' '  u n t e r  d i e s e n  f i n a n z i e l l e n  Umständen i m  Tave tsch  ebenso 

g r o s s  war  w i e  anderswo. 
1  

I n  den f i n a n z i e l l e n  Beziehungen zw ischen  Reichen und Aermeren kamen Macht und 

A b h ä n g i g k e i t  zum Ausdruck.  An den a l l j ä h r l i c h e n  Z inszah lungen  am M a r t i n i  be- 

gegne te  man dem a u s w ä r t i g e n  G e l d v e r l e i h e r  - o f t  genug war  man n i c h t  i n  d e r  La- 

ge, s e i n e  Ansprüche zu b e f r i e d i g e n .  

M i t  dem r e i c h e n  Nachbarn aber  war man be inahe  t ä g l i c h  zusammen - b e i  d e r  V ieh-  

t r ä n k e ,  b e i  d e r  Gemeinarbe i t ,  dem K i r chgang ,  d e r  Gemeindeversammlung - und wur- 

de  s t ä n d i g  an d i e  f i n a n z i e l l e  V e r p f l i c h t u n g  e r i n n e r t .  V i e l l e i c h t  spendeten 

dann d i e  Worte unse res  P a t e r s  e i n  wen ig  T r o s t :  

"Wenn G o t t  w i l l ,  dass man r e i c h  w i r d ,  i s t  es noch f r ü h  genug, denn n i c h t  

j e d e r  Re ich tum i s t  n ü t z l i c h  und das s i e h t  d e r  H e r r  vo raus ;  und d e s h a l b  

s ä t  e r  i h n  s p ä r l i c h  und w i l l  uns d a m i t  n u r  Gutes t u n .  113 

1) Vgl. Mathieu 11, S. 309 ff. 
2) Vgl. Ders., S. 330 
3) a  Spescha, Katechismus. S. 40 



3.1.3 D ie  Geldgeber 

"Ad i n  che ha i l s  daners  t i l a n  i n s  l a  c a p i a l a ,  ed a  quel  che ha buc, mein- ins  

l a  cua." Vor einem d e r  Geld h a t  z i e h t  man den Hut, und dem, d e r  es n i c h t  ha t ,  

z e i g t  man d i e  S c h u l t e r .  

M i t  diesem S p r i c h w o r t  ermahnte P l a c i  a  Spescha se inen  Nef fen,  m i t  dem Geld vor -  

s i c h t i g  umzugehen und es n i c h t  unbedacht auszule ihen,  denn d i e  Rückzahlung 

"(..) w i r d  versprochen und dann n i c h t  e ingeha l ten .  Von d i e s e r  S o r t e  von Leuten 

g i b t  es heu te  mehr a l s  genug. 11 1  

A l s  V e r t r e t e r  d e r  k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  während e i n i g e r  Jahre  i n  Se lva  war a l l e r -  

d i n g s  auch a  Spescha ö f t e r s  zu Ge ldgeschä f ten  gezwungen.2 Nach e i n e r  a l t e n  Tra- 

d i t i o n  l i e s s  s i c h  d i e  K i r c h e  i h r e n  E i n s a t z  f ü r  d i e  armen Seelen a u f  dem Weg i n s  

Parad ies t e u e r  bezahlen. Totenmesse und Gebete, P r e d i g t  und See1 sorge f ü r  d i e  

Lebenden h a t t e n  i h r e n  P r e i s .  Neben d i esen  "K i rchens teuern"  waren d i e  Gläubigen 

zu e i n e r  Abgabe an d i e  b i s  i n  d i e  50er  Jahre von d e r  K i r c h e  v e r w a l t e t e n  Armen- 

kasse v e r p f l i c h t e t .  D ies  geschah m e i s t  i n  Form von N a t u r a l i e n :  Ge t re ide ,  Käse, 

B u t t e r  und Salz.  

1839 war 113 a l l e r  Personen nu r  b e i  d e r  K i r c h e  ve rschu lde t :  es waren v.a. a l -  

l e i ns tehende  Frauen, d i e  dem Kaplan oder  P f a r r e r  den j ä h r l i c h e n  Z ins  f ü r  d i e  

l ' raubas p i a s "  - "fromme Dinge" - e n t r i c h t e t e n .  Diese Schuldscheine wurden i n  

d e r  Regel t es tamen ta r i s ch  d e r  nächsten Genera t ion  wei tergegeben. M i t  einem 

Landkauf übernahm man i n  v i e l e n  F ä l l e n  auch gerade d i e s e  k i r c h l i c h e  Hypothek. 

A l s  E igen tümer in  von "1 iegenden Gütern,  K a p i t a l i e n ,  S t ipend ien ,  Sto lgebühren 

und ~ e h n t e n " ~  l e i h t e  d i e  K i r c h e  des ö f t e r n  auch Barge ld  aus. I h r  A n t e i l  am ge- 

samten L e i h k a p i t a l ,  den d i e  Tave tscher  beanspruchten, be t rug  1839 immerhin 17%. 

B i s  1850 sank e r  a l l e r d i n g s  a u f  9%. 1860 s c h l i e s s l i c h  a u f  4%. 5  

1) a  Spescha, Katechims, S. 39 
2) a  Spescha, S. 237 
3) Heute kostet eine Totenesse, die eirrnal jähr l ich während 25 Jahren gelesen w i r d ,  300 Franken. 
4) 'a Spescha, S. 237 
5) Quell e: Hypothekarbuch 



Eine  w e s e n t l i c h  w i c h t i g e r e  R o l l e  i m  K r e d i t g e s c h ä f t  nahmen d i e  p r i v a t e n  Geldge- 

be r  e i n :  

Tab. 12: Verschuldung b e i  P r i va ten ,  Ca. 1800 - 1860 

b i s  1839 1840 - 50 1850 - 60 

Schuldsumme 170'176.- 120'667.- 144'21 1 .- 
A n t e i l  am ges. L e i h k a p i t a l  83% 91% 52% 

Anazahl Schuldner  169 105 11 1 

0 Schu ldsumme/Person 1'006.- 1 ' 149.- 1 '299. - 

51% des p r i v a t e n  L e i h k a p i t a l e s  von 1800 - 1860 stammte von Geldgebern, d i e  aus- 

s e r h a l b  des Ta les  l e b t e n .  Nach Johann Andreas von Sprecher suchten d i e  k a p i t a l -  

k r ä f t i g e n  F a m i l i e n  Graubündens i m  18. Jh. n i c h t  den Grossgrundbes i t z ,  sondern 

ve rpach te ten  vorzugsweise i h r  ~ a n d . '  I h r  Geld l e g t e n  s i e  - immer noch nach Spre- 

cher  - a l s  K r e d i t e  i m  Lande an, i n  Beträgen von 50 - 1 '000  Gulden. 

Wer waren nun d i e s e  auswär t igen  Geldgeber? D i e  Hypothekarbücher nennen insge-  

samt 58 Namen. S i e  stammen v.a. aus de r  Surse lva,  dann auch aus den angrenzenden 

T ä l e r n  Domleschg, Churer  R h e i n t a l  und U r i .  2 

- D i e  H ä l f t e  d e r  Genannten t r u g e n  e i nen  T i t e l :  18 p o l i t i s c h e ,  9 m i l i t ä r i s c h e ,  da- 

zu e i n  I n g e n i e u r  und e i n  P f a r r e r ;  zwei Frauen waren e b e n f a l l s  dabei :  M a r g a r i t a  

de Blumenthal  und Ludav ica  B a l l e t t a .  D i e  w i c h t i g s t e n  waren: 

L e i h k a p i t a l  K r e d i t g e s c h ä f t e  

M i s t r a l  Simon Depuoz 
M i s t r a l  Giach.Ant. Lombris 
B u n d e s s t a t t h a l t e r  March ion 
M i s t r a l  C h r i s t i a n  Wecker 
L a n d r i c h t e r  P e t e r  Anton de L a t o u r  
L a n d r i c h t e r  B a l t h .  V i e l  i 
Capi t a n i  F e r r a r i  ( G r o s s r a t )  
M a r g a r i t a  de Blumentha l  
Obers t  Vinzens 

1) Vgl. Sprecher/Jenny, S. 231, Arm. 33 
2) 7 N m n  liessen sich nicht eindeutig identifizieren, s ie  stamnen zweifellos aus der gleichen 

Region: Maissen, R o h n d ,  De Carlo, Frisch, Lorez, Liver, Schuoler. 



Von den Personen, d i e  ke inen  T i t e l  t rugen ,  t ä t i g t e n  besonders d e r  Krämer Gadola 

aus D i s e n t i s  und d e r  Händ le r  Nager aus dem U r s e r n t a l  mehrere K red i t geschä f t e .  

D ie  F a m i l i e n  Lombris, Depuoz und V i e l i  s o l l e n  nach Gadola b e r e i t s  i m  18. Jh. den 

Tavetschern Geld g e l i e h e n  haben.' Das f i n a n z i e l l e  Engagement b l i e b  über  Genera- 

t i o n e n  hinweg bestehen und dami t  auch d i e  engen Bande de r  Bauern zu d iesen  Expo- 

nenten d e r  s u r s e l v i s c h e n  P o l i t i k  und W i r t s c h a f t .  Bannerherr  Caja.cob aus Sumvix, 

das etwa zwei Re i t s t unden  e n t f e r n t  l ag ,  b l i e b  zum Einzug s ä m t l i c h e r  Z i nse  g l e i c h  

ach t  Tage i m  Hause des Gemeindeschreibers Lucas Cavegn; auch d i e  V i e l i s ,  Lombr is '  

und d i e  andern e r sch ienen  a l l j ä h r l i c h  z u r  Z i n s e i n t r e i b u n g  - e i n  g rosse r  Aufwand, 

wenn man bedenkt, dass n i c h t  n u r  den Tavetschern Geld g e l i e h e n  wurde! 

D i e  I n t e r e s s e n  wurden desha lb  i m  19. Jh. ve rmehr t  von Ve r t r auens leu te  aus dem 

Ta l  v e r t r e t e n :  Der uns b e r e i t s  b e k a n ~ t e  A s s i s t e n t  Schmed zum B e i s p i e l  war m i t  

den Geschäf ten d e r  F a m i l i e  V i e l i  b e t r a u t .  V i e l l e i c h t  e r k l ä r t  das auch d i e  Här te ,  

m i t  d e r  das G e r i c h t  gegen den armen Thomas R i e d i  vo rg i ng .  

Gegen Ende de r  50er Jahre  g i n g  d i e  Zahl  d e r  b e i  P r i v a t e n  aufgenommenen K r e d i t e  

d e u t l i c h  zurück.  D ie  G e l d g e b e r r o l l e  f i e l  nun de r  "Kantonalen Sparkasse'' i n  Chur 

zu. M i t  42% des gesamten K r e d i t k a p i t a l s  de r  50er  Jah re  nahm s i e  i n  k u r z e r  Z e i t  

e i n e  w i c h t i g e  S t e l l u n g  e i n .  D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Kreditsumme von 2 '895 Franken 

p r o  Schuldschein  l a g  w e i t  über  den p r i v a t e n  K a p i t a l l e i h e n  - es sche in t ,  dass d i e  

Tavetscher  d i e s e r  I n s t i t u t i o n  mehr Ver t rauen  entgegenbrachten. 

D i e  Verdoppelung d e r  Dar lehensgesuche d e u t e t  v i e l l e i c h t  auch d a r a u f  h in ,  dass 

d i e  Hemmschwelle, welche d i e  Aufnahme e ines  K r e d i t e s  ve rzögern  oder  ga r  ve rh i n -  

dern  konnte, du rch  d i e  Ver lagerung des Geschäf tes nach Chur sank. Das p e r s ö n l i -  

che Abhäng igke i t sge fuh l ,  m i t  dem d e r  p r i v a t e  K r e d i t v e r k e h r  b e h a f t e t  war, ve r -  

schwand. An se ine  S t e l l e  t r a t  a l l m ä h l i c h  e i n e  s a c h l i c h e  E i n s t e l l u n g  z u r  bäuer- 

l i c h e n  Oekonomie. 

D i e  Tavetscher  W i r t s cha f t so rdnung  e n t h i e l t  e i n e  Bestimmung, welche d i e " E n t w i c k -  

lung  d e r  B e s i t z v e r h ä l t n i s s e  s e i t  dem M i t t e l a l t e r  massgebend gepräg t  h a t t e :  S i e  

u n t e r s a g t e  g r u n d s ä t z l i c h  den Verkau f  von l a n d w i r t s c h a f t l i c h  nutzbarem Boden an 

1) Gadola 1936, S. 10 



Auswär t ige .  ' Da n i c h t s  a u f  e i n e  Aenderung d i e s e r  K lause l  i m  19. Jh. h i ndeu te t ,  

kann de r  K red i tma rk t  d e r  Tave tscher  annähernd q u a n t i f i z i e r t  werden: Rund 50% der  

K r e d i t e  wurden b e i  Auswär t igen aufgenommen; es waren demnach a u s s c h l i e s s l i c h  

Ba rge ldk red i t e .  D ie  andere H ä l f t e  bestand t e i l s  aus Ba rge ldk red i t en ,  welche d i e  

l o k a l e  Obe rsch i ch t  gewährte, t e i l s  aus Landverkäufen. 

D ie  etwas t h e o r e t i s c h e n  Berechnungen f üh ren  zum Schluss,  dass d i e  Käu fe r  des i n  

den 50er Jahren i n t e n s i v i e r t e n  Bodenmarktes i n  e r s t e r  L i n i e  M i t g l i e d e r  de r  loka-  

l e n  Obe rsch i ch t  waren. Diese vers tanden  es o f f enba r ,  d i e  Versch lech te rung  d e r  

w i r t s c h a f t l i c h e n  Lage, welche s i c h  zwischen 1850 und 1855 i n  vermehr ten Konsum- 

k r e d i t e n  äusser te ,  zu e i n e r  Ausdehnung i h r e s  Bodenbesi tzes auszunützen. Damit  

ve rbesser ten  s i e  d i e  f ü r  den Viehhandel  b e n ö t i g t e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  Voraussetzun- 

gen i n  entscheidender  Weise. 

1) Die Best imng wrde i n  den Gemeindeordnungen des 19. Jh. n icht  exp l i z i t  ausgeführt. Sie 
wird aber indirekt  aus verschiedenen Gemeindebeschlüssen ersicht l  ich. Die einzige Ausnah 
bildete i n  den 60er Jahren der Strassenbau. 



3.2 D I E  DORFPOLITIK 

A l s  1788 d e r  Hofgeograph des Königs von F r a n k r e i c h  a u f  s e i n e r  Re ise  durch  d i e  

Schweiz auch i n s  Tave tsch  ge lang te ,  machte e r  f o l g e n d e  Beobachtung: 

"Der P f a r r e r  s p i e l t e  und t r a n k :  m i t  wem? - m i t  den Regenten des Landes. 
Konnte e r  s i c h  wohl i n  vornehmerer,  erhabener,  mehr bedeutender G e s e l l -  
s c h a f t  b e f i n d e n ?  Der Bauer, d e r  m i t  Königen u n t e r h a n d e l t ,  s o l l t e  d e r  m i t  
seinem P f a r r e r  n i c h t  zu T i s c h e  s i t z e n  können?"l )  

Wer waren d i e s e  "Regenten des Landes", m i t  denen s i c h  d e r  H e r r  P f a r r e r  e i n e n  

Abend l a n g  v e r g n ü g t  h a t t e ?  Um m i t  Königen zu ve rhande ln  b r a u c h t e  es B i ldung ,  An- 

sehen und Macht. D i e  de L a t o u r s ,  d i e  C a s t e l b e r g s ,  d i e  Condraus und andere M i t -  

g l i e d e r  d e r  g rossen  s u r s e l v i s c h e n  F a m i l i e n  besassen a l l e  d i e s e  P r i v i l e g i e n .  

Ke ine d e r  Tave tscher  F a m i l i e n  konnte jedoch  e i n e  v e r g l e i c h b a r e  S t e l l u n g  i m  

19. Jh. einnehmen. Und dennoch besassen e i n i g e  von ihnen,  wenn auch "nur"  i n  

d e r  d ö r f l i c h e n  Gemeinschaf t ,  E i n f l u s s  und Ansehen, denn "Macht i s t  d i e  Chance, ~ 

i n n e r h a l b  e i n e r  s o z i a l e n  Beziehung den e igenen W i l l e n  auch gegen das W i d e r s t r e -  

ben d e r  anderen durchzusetzen.  " (Max Weber) 

Wenngleich d i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  b ä u e r l i c h e n  W i r t s c h a f t  d i e  K o o p e r a t i o n  a l l e r  Be- 

t e i l i g t e n  f o r d e r t e  und wenn d i e s e  g e g e n s e i t i g e  A b h ä n g i g k e i t  auch a l s  a u s g l e i -  

chende K r a f t  auf d i e  s o z i p o l i t i s c h e  S t r u k t u r  w i r k t e ,  so genügte d i e s  doch n i c h t ,  

d i e  P r i v i l e g i e n  e i n e r  i n  e r s t e r  L i n i e  a u f  w i r t s c h a f t l i c h e r  U n g l e i c h h e i t  beruhen- 

den Macht a u f  a l l e  M i t g l i e d e r  d e r  D o r f g e s e l l s c h a f t  zu v e r t e i l e n .  

3.2.1 D i e  V e r t e i l u n g  d e r  Macht 

A r t i k e l  1 d e r  1854 i n  K r a f t  g e t r e t e n e n  Kantonsver fassung l a u t e t e :  "D ie  Souve- 

r ä n i t ä t  des F r e i s t a a t e s  Graubünden b e r u h t  a u f  d e r  Gesamthei t  des Volkes und äus- 

s e r t  s i c h  durch  gesetzmässige Abstimmungen derse lben . "  T r ä g e r  d e r  höchsten Ge- 

w a l t  i n  Graubünden war nun n i c h t  mehr d i e  Gesamthei t  d e r  Gemeinden, sondern das 

~ o l  k.' 

1 ) Robert, F., Voyage dans les XI11 Cantons Suisse, les Grisons, l e  Val l a i s  e t  autres pays e t  k ta ts  
a l l i es  ou sujets de la  Suisse, in: Margadant, S. 105 f, übersetzt, S. 238 

2) Vgl . Liver,. 1967, S. 11 



I n n e r h a l b  d e r  Gemeinden h a t t e  d i e  neue Ver fassung zunächst ke i ne  wesen t l i chen  

Aenderungen e r w i r k t .  D i e  Bürger  best immten s e i t  Jahrhunder ten i m  Rahmen de r  Bun- 

desgesetze i h r e  p o l  i t i s c h e  0rdnung.'  Monat1 i c h  fanden e i n e  b i s  zwei Gemeindever- 

sammlungen a u f  dem P l a t z e  neben d e r  K i r c h e  - " s i n  c a d r u v i "  - s t a t t ,  d i e ,  w i e  d e r  

vorangehende Go t t esd iens t ,  von a l l e n  besucht  werden musste. 

D i e  Beratungen über  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  O r g a n i s a t i o n  nahm e inen  i h r e r  Bedeutung 

entsprechend grossen Raum ei.n, während d i e  "höhere" Pol  i t i  k meis tens den Behör- 

den über lassen  wurde. 2  

D i e  Nachbarscha f t  Tavetsch, T e i l  d e r  grossen Ger ichtsgemeinde Cadi, vergab zwei 

Ka tego r i en  von Amtss te l l en :  

- D r e i  Geschworene (geraus)  l e i t e t e n  d i e  Verwal tung d e r  T a l s c h a f t  und v e r t r a t e n  

i m  Senat d e r  Ger ichtsgemeinde d i e  I n t e r e s s e n  d e r  Bauern; e i n e r  von ihnen, d e r  

"prem gerau", übernahm d i e  füh rende  Ro l l e .  Ihnen  z u r  S e i t e  s tand d e r  B e i r a t  

( c u s s i g l i e r s ) ,  aus d r e i  Männern bestehend, von denen e i n e r  zum S t e l l v e r t r e t e r  

( a s s i s t e n t )  des m i s t r a l s  e rnann t  wurde. D iese r  s o r g t e  f ü r  den Kon tak t  z u r  hö- 

heren p o l i t i s c h e n  Behörde. 

Geschworene und B e i r ä t e  wurden an d e r  Gemeindeversammlung f ü r  zwei Jahre gewähl t .  

Auf  e i n e  Wiederwahl konnte besonders d e r  "prem gerau"  rechnen, während f ü r  das 

Geschworenenamt f a k t i s c h  e f n e  Amtsper iode a l s  B e i r a t  vo rausgese tz t  wurde. 3 

Eine  z w e i t e  K a t e g o r i e  p o l i t i s c h e  Aemter übernahm d i e  versch iedenen n i c h t  kommu- 

n a l  o r g a n i s i e r t e n  Aufgaben. D i e  be iden  w i c h t i g s t e n  waren: 

- d i e  D o r f v o r s t e h e r  ( cauv i  t g ) .  S i e  wurden von d e r  j ewe i  1  i gen  Do r fbevö l  kerng ge- 

wähl t.4 Durch d i e  z e n t r a l i s i e r t e  Ve rwa l t ungso rgan i sa t i on  v e r b l i e b e n  ihnen  n u r  

beschränkte Befugnisse:  S i e  o rdne ten  d i e  Nutzung d e r  Heimweiden, ernannten d i e  

H i r t e n ,  so rg ten  f ü r  d i e  o r d e n t l i c h e  Ausführung d e r  V o r s c h r i f t e n .  

- d i e  Hü t t enme is te r  ( cau teg ia ) .  S i e  l e i t e t e n  d i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  Alpnutzung. 

I n  den 50er  Jahren wurden s i e  von d e r  Gemeindeversammlung ernannt,  s p ä t e r  von 

den e i nze lnen  Korpora t ionen .  

1) Vgl. z.B. Kreisdekrete 1836, Art ikel  10.2 
2) Vgl. Gemindeprotokolle 1833-70. Diskussionen über die sog. "Abscheits" wurden nicht protokoll;ert. 
3) Diese rechtl ich nicht bedingte Voraussetzung lässt  sich aus den Pmtslisten indirekt  entnehn. 
4) Deshalb finden sich ihre N m n  auch nicht  i n  den Pmtslisten! 



Zur Besorgung de r  Amtsgeschäf te  wurde e i n e  V i e l z a h l  von Kommissionen gewähl t ,  

d i e  s i c h  i n  de r  Regel aus de r  reg ie renden  Behörde und ehemaligen Amts t rägern  

zusammensetzten. S i e  v e r w a l t e t e n  - um n u r  d i e  w i c h t i g s t e n  Aufgaben zu nennen - 

d i e  Armen- und Schulkasse, l e i t e t e n  d i e  Gemeinarbei t ,  r e g e l t e n  d i e  Wi ldheunutz-  

ung unddie  A lps tuh lung ,  r e v i d i e r t e n  d i e  Gemeindeordnungen. 

Geraus und c u s s i g l i e r s  übernahmen m i t  i h r e r  Wahl e i n  ze i t raubendes  und kos t -  

s p i e l i g e s  Amt: S i t zungen  i m  Senat, Reisen nach Chur, A r b e i t  i n  den Kommissionen 

h i e l t e n  von d e r  e igenen A r b e i t  auf dem Bauernhof ab. Dabei wurden s i e  i n  ih rem 

Amte n i c h t  e inmal  r e i c h :  " I h r e  Besoldung nehmen s i e  von den Z u f ä l l i g k e i t e n  her  

und d e r  Ehre i h r e s  Amtes, das s i e  bek le iden" ,  s c h r i e b  a spescha.' D i e  " Z u f ä l l i g -  

ke i t en " ,  das waren v.a. Gebühren f ü r  Amtshandlungen, Spesen, A n t e i l  an Bussgel-  

dern;' d i e  'Ehre"? - s i e  ä u s s e r t e  s i c h  wohl haup t säch l i ch  i m  T i t e l ,  i n  den P r i -  

v i l e g i e n ,  i n  d e r  Macht. 
3 

E i n  Gemeindeamt s e t z t e  ausser  o r g a n i s a t o r i s c h e n  und a d m i n i s t r a t i v e n  F ä h i g k e i t e n  

ke ine  besonderen Kenn tn isse  v ~ r a u s . ~  Es s tand  dami t  i m  P r i n z i p  a l l e n  Bürgern o f -  

fen.  Dennoch wäh l t e  man n i c h t ,  w i e  etwa i n  e i n i g e n  D ö r f e r n  des Unterengadins,  

m i t t e l s  ~ o s s ~ s t e m , ~  sondern such te  du rch  demokrat ische Wahl den " f ä h i g s t e n "  Mann 

i n s  Amt zu heben. Das hohe p a s s i v e  W a h l a l t e r  (40 Jahre )  g a r a n t i e r t e  e i n e  aus- 

re ichende  Er fahrung.  

"Das Bauernvo lk  h a t  d i e  F r e i h e i t ,  d i e  ihm genehmen Amts t räger  auszusuchen: 
Doch wenn d i e s e  e inmal  gewäh l t  s i nd ,  h a t  es n i c h t  mehr d i e  F r e i h e i t ,  über  
s i e  zu bestimmen, und das weder i n  mora l ischen,  noch p o l i t i s c h e n ,  noch 
w i r t s c h a f t l i c h e n  Dingen."6 

D ie  Zus tänd igke i t sbe re i che ,  d i e  a Spescha d e r  V e r s t ä n d - l i c h k e i t  z u l i e b e  i n  g e i s t -  

1 i che ,  g e r i c h t l i c h e  und ökonomische un te r sche ide t ,  waren i n  Wirk1 i c h k e i  t i n  de r  

1) a Spescha, S. 204 
2) Vgl. dazu ausführlich Mathieu 11, S. X)8 f. 
3) Vgl. Gadola 1939, S. 8. Der höchste Lohn war d ie  Ehre eines Titels, man trug ihn deshalb auch 

ein Lebenlang. Dadurch ersparte sich d ie  Ggneinde auch d ie  Lohnkosten. 
4) Po l i t i k  auf einer höheren Ebene erforderte von den daran Teilnehnden neben unfangreichem Besitz 

auch eine gewisse Bildung. I n  den deutschen Universitätten bi ldete sich mancher Sohn reicher E l -  
tern zun Akademiker aus. (Vgl. 2.0. d ie  Familie de Latour, in: Collenberg, S. 15 ff. ,89 ff., 157 f) 
Auch das Tavetsch sandte seine Sohne zur Schule: 1835 waren zwei i n  der Klosterschule Disentis, 
zwei i n  Chur, funf i n  Knchen, Freiburg oder Berlin. ( be l l e :  VZ 1835) Mindestens v ier  von ihnen 
wurden Priester und ergänzten damit die hohe Zahl Tavetscher Geistlicher, d ie i n  ganz Graubünden 
i h r  Pmt ausübten. (1835 wurden 10 Geistliche i n  der VZ genannt). 

5) Mathieu 11, S. 204 
6) a Spescha, h n s t r a z i u n ,  S. 230 
7) Vgl. a Spescha, S. M 3  



Hand d e r  g l e i c h e n  Personen. Es gab k e i n e  Gewal tent rennung:  D i e  Geschworenen wa- 

r e n  g l e i c h z e i t i g  P o l i t i k e r ,  K l ä g e r  und R i c h t e r .  

Der  v o l l s t ä n d i g e n  K o n t r o l l e  d e r  B ü r g e r  d u r c h  j u r i d i k a t i v e  und e x e k u t i v e  Kompe- 

t e n z e n  e n t s p r a c h  d i e  p e r s o n e l l e  M a c h t k o n z e n t r a t i o n .  Das kam besonders i n  d e r  6e- 

vorzugung b e s t i m m t e r  F a m i l i e n  zum Ausdruck:  L e d i g l i c h  sechs G e s c h l e c h t e r  - Monn, 

Beer, B e r t h e r ,  Schmed, Venz in  und Peder  -, m i t  e twas mehr a l s  d i e  H ä l f t e  

d e r  Hausha l te ,  t e i l t e n  r u n d  314 a l  l e r  w i c h t i g e n  Dor fämte r  u n t e r  s i c h  a u f .  J e d e r  

z w e i t e  H a u s h a l t s v o r s t e h e r  d i e s e r  sechs F a m i l i e n  k o n n t e  1861 a u f  e i n e  p o l i t i s c h e  

T ä t i g k e i t  i n  den l e t z t e n  20 - 30 J a h r e n  z u r ü c k b l i c k e n .  
1  

Au f  w e i t e r e  zehn G e s c h l e c h t e r ,  d i e  s i c h  i m  D u r c h s c h n i t t  aus r u n d  d r e i  H a u s h a l t e n  

zusammensetzten, f i e l e n  d i e  ü b r i g e n  Dor fämte r .  

D i e  M i t g l i e d e r  d e r  r e s t l i c h e n  z w ö l f  k l e i n e n  G e s c h l e c h t e r  - k l e i n  i n  Bezug a u f  

d i e  Zahl  d e r  H a u s h a l t e  p r o  G e s c h l e c h t  - haben i n  d e r  u n t e r s u c h t e n  Z e i t s p a n n e  

k e i n  Amt b e k l e i d e n  können; s i e  waren f a k t i s c h  von d e r  a k t i v e n  D o r f p o l i t i k  ausge- 

sch lossen.  

D i e  Tendenz, e i n i g e n  a l t e i n g e s e s s e n e n  F a m i l i e n  d i e  Dor fmach t  zuzuweisen,  i s t  an 

s i c h  k e i n e  B e s o n d e r h e i t .  E r s t a u n l i c h  d a r a n  i s t  h ingegen, dass  d i e  von d e r  P o l i -  

t i k  ausgesch lossenen n i c h t  e twa neuhinzugezogene F a m i l i e n  waren, sondern  eben- 

f a l l s  s e i t  J a h r z e h n t e n  und J a h r h u n d e r t e n  i m  T a v e t s c h  l e b t e n !  

D i e  Z u g e h ö r i g k e i t  zu e inem d e r  "g rossen"  G e s c h l e c h t e r  s c h e i n t  e i n  Merkmal d e r  

a k t i v e n  Te i l nahme an d e r  P o l i t i k  zu  s e i n .  Doch das a l l e i n e  genüg te  n i c h t :  Wer 

g e w ä h l t  werden w o l l t e ,  musste  wohl  auch G e l d  haben. 

1) Aemterliste und Geneindepmtokol l e  1833 - 1867 



Tab.13: V e r t e i l u n g  d e r  A m t s s t e l l e n  1861 1 

Vermögen Wä h 1 bare  Amtss te l  1 en 1838-633 ,' P rozen tua le r  A n t e i l  an 
~ a u s h a l  t e 2  Geschworene/Bei r ä t e  T o t a l  Verm. k l a s s e  a l  .wähl b.Hh. 

0 - 1 '000 4 0 
- 2 '500  3 3 
- 5 '000  26 
- 10'000. 15 
- 20'000 5 
mehr 11 

Wer über  5 '000  Franken Vermögen besass, konnte m i t  g r ö s s t e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  

au f  e i nen  Amtsposten zählen. Von den ärmeren Bauern war immerhin noch j e d e r  Ach- 

t e  oder  Neunte i m  "Gemeindevorstand" v e r t r e t e n .  Das Geschworenenamt aber b l  i eb 

- w i r  wissen warum - den Wohlhabenden vorbeha l ten :  I h r  d u r c h s c n i t t l i c h e s  Vermö- 

gen war 13'407 Franken - d re ima l  mehr a l s  de r  D u r c h s c h n i t t  a l l e r  Tavetscher .  

Nur etwa e i n  D r i t t e l  d e r  1861 wählbaren Männer war zwischen 1838 und 1863 an d e r  

a k t i v e n  P o l i t i k  b e t e i l  igt. D i e  V e r t e i l u n g  auf d i e  e i nze lnen  Vermögensklassen war 

dabei  z i e m l i c h  g le ichmäss ig .  Der an e i n e  "S tändever t re tung"  e r i nne rnde  Umstand 

l ä s s t  s i c h  dami t  e r k l ä r e n ,  dass u n t e r  den grossen Fami l ien ,  welche d i e  P o l i t i k  

bestimmten, g rosse  Vermögensunterschiede bestanden. Der "arme V e t t e r "  w i r d  a l s o  

v o r  a l l e m  a u f  Grund se ines  Namens zu p o l i t i s c h e n  Ehren g e l a n g t  se i n .  

Zur  Durchsetzung i h r e r  Anordnungen war d i e  Behörde v o l l s t ä n d i g  äu f  d i e  Zusam- 

menarbe i t  d e r  Bevölkerung angewiesen. D iese r  Umstand r e d u z i e r t e  n a t ü r l i c h  auch 

1) &elle: Aemterlisten 1838-67; Steuerliste 1861 
2) ah lbarke i t  setzte Wahlalter 40 Jahre und hrgerrecht voraus. Von den 169 genannten Haushalten 

waren 130 (77%) wahlberechtigt. 
3) Die Angaben sind nicht  vollstindig. 1849 und 50 fehlen Gemrindeprotokolle. Die ausstehenden 

Aemter - Ca. 10 - sind i n  diesem Zusamnhang aber nicht  von Bedeutung. 



den a l s  "Macht" beze ichne ten  E i n f l u s s  de r  l o k a l e n  "Regenten". E ine  P o l i z e i  i m  

modernen Sinne gab es noch n i c h t ,  das ganze Rechtssystem b a s i e r t e  a u f  dem gemein- 

samen I n t e r e s s e  und de r  gegense i t i gen  K o n t r o l l e  d e r  ~nwohner . '  I m  l o k a l e n  Brauch- 

tum war e i ne  ganze Reihe von R i t u a l e n  e n t h a l t e n ,  m i t  denen, unabhängig von PO- 

l i t i s c h e n  und r i c h t e r l i c h e n  Behörden, Vers tösse gegen bestimmte Normen s a n k t i o -  

n i  e r t  wurden. 

Der "s t renge  Rechtss inn" ,  d e r  P i e t h  dem "Landvolk i m  a l  lgemeinen" zugebi 11 i g t  

ha t ,  und de r  "Rech tss taa t "  standen s i c h  immer h ä u f i g e r  da gegenüber, wo e i ne  zu- 

nehmende Reglement ierung T r a d i t i o n e n  zu beschneiden drohte.  

So sah s i c h  1835 d i e  " l ö b l i c h e  Obe rhe i t "  de r  Cadi ve ran lass t ,  gewisse P r a k t i k e n  

d e r  Knabenschaften zu k o n t r o l l i e r e n .  Gemeint war de r  Brauch de r  jungen Männer, 

f eh l ba re  M i t b ü r g e r  i n  einem e igenen S t r a f v e r f a h r e n  abzuu r t e i l en :  M i s s e t ä t e r  wur- 
II 

den " i m  Dorf  herumgeschlepptn,  i n  den Brunnen geworfen" (nach ts ) ,  d i e  Knaben 

brachen i n  Häuser und Schlafz immern e i n ,  entwendeten Gegenstände, deck ten  Dächer 

ab und r i s s e n  ganze Gebäude n i ede r .  
2  

Diese n ä c h t l i c h e  V o l k s j u s t i z ,  d i e  etwas i r o n i s c h  " f a r  cava l s  temps de n o i t g "  - 
"Pferde machen" - genannt wurde, konnten (oder  wo1 l t e n )  d i e  Behörden n i c h t  v o l l -  

s t ä n d i g  ve rb i e ten .  D ie  Rächer wurden e i n z i g  a u f g e f o r d e r t ,  z u e r s t  d i e  E r l a u b n i s  

de r  O b r i g k e i t  "oder  wenigstens e i n e s  Geschworenen" e inzuholen.  Denn, so h e i s s t  

es w e i t e r  i m  Dekret ,  obschon das Vorgehen " e i g e n t l i c h  i l l e g a l 1 '  s e i ,  " ha t  es e i - .  

nen besseren E f f e k t  gehabt a l s  s e l b s t  d i e  Bemühungen de r  O b r i g k e i t . "  

Der Versuch, d i esen  g e w a l t t ä t i g e n  Brauch u n t e r  K o n t r o l l e  zu b r ingen ,  war Aus- 

d ruck  e i n e r  s e i t  dem Beginn des Jahrhunder ts  immer s t ä r k e r  werdenden Tendenz z u r  

Z e n t r a l i s a t i o n  p o l  i t i s c h e r  und r i c h t e r l i c h e r  Macht. 

I h r  gegenüber standen s t a r k e  beharrende K r ä f t e ,  d i e  e i n  F e s t h a l t e n  sowohl an d e r  

p o l i t i s c h e n  Gemeindeautonomie w i e  an den t r a d i t i o n e l l e n  s o z i a l e n  formen d e r  d ö r f -  

l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  bew i rk ten .  

Gegen d i e  zunehmende Fremdbestimmung wehrten s i c h  besonders d i e  un te ren  Schich- 

t e n  de r  G e s e l l s c h a f t ,  da gerade s i e  von d e r  dami t  zusammenhängenden Reglementie- 

rung de r  Rechtsnormen d i e  me i s ten  N a c h t e i l e  zu be fü r ch ten  ha t t en .  

1) GPmt. Februar 1839. Jede Ortschaft bestimnte einen Kläger (c lq ier  d i  1s mts),  der die Denun- 
ziationen an die Geschworenen weiterleitete. E r  e rh ie l t  d ie Hälfte der Bussen. 

2) "Davart f a r  Cavals Terrps de Noitg", Kreisdekrete 1835 



3.2.2 D ie  "Un te r sch i ch t "  

Das hohe G e r i c h t  i n  D i s e n t i s ,  bestehend aus den M i t g l i e d e r n  de r  l o k a l e n  Ober- 

sch. icht ,  s c h e i n t  n i c h t  s e l t e n  Vers tösse gegen d i e  Rechtsordnung m i t  ung le ichen  

E l l e n  gemessen zu haben - besonders dann, wenn e i n  "Wi r t scha f tsvergehen"  vo r -  

1 ag: 

1851 nahm Säcke lme is te r  G.A. Venzin einem Bauern, d e r  ihm d i e  ge l iehenen  
50 Gulden n i c h t  t e r m i n g e r e c h t  zurückzahlen konnte, d i e  e i n z i g e  Kuh weg. 
Einem anderen h a t t e  e r  e i n e  Wiese, d i e  5  Gulden Wert war, f ü r  20 v e r k a u f t .  
Beide Klagen wurden vom G e r i c h t  abgewiesen.1 

E i n i g e  Jahre  f r ü h e r  musste d i e  Witwe Onna Mar ia  B e r t h e r  v o r  G e r i c h t  e r -  
scheinen. S i e  h a t t e  aus einem K e l l e r  etwas G e t r e i d e  und Käse entwendet, 
e inen  T e i l  des ges toh lenen  Ge t re i des  v e r k a u f t  und war m i t  i h r e n  d r e i  K in-  
de rn  auf B e t t e l t o u r  e r t a p p t  worden. S i e  e r h i e l t  d i e  f ü r  D i e b s t a h l  ü b l i c h e  
S t ra fe :  Vor dem hohen B e r i c h t  musste s i e  m i t  d e r  Zunge e i n  Kreuz a u f  dem 
Fussboden ze ichnen und am Sonntag h a t t e  s i e  v o r  und nach d e r  Messe m i t  e i -  
ne r  r o t e n  Mütze geschmückt am K i r c h e n t o r  zu stehen, wobei i h r  e i n  S c h i l d  
um den Ha ls  gehängt wurde: "A l s  v e r d i e n t e  und m i l d e  S t r a f e  f ü r  mich, a l s  
Sp iege l  und B e i s p i e l  f ü r  d i e  andern." Während d e r  Messe wurde s i e  gezwun- 
gen, ganz vorne beim A l t a r  zu knien, dam i t  s i e  d i e  P r e d i g t ,  d i e  s i c h  d e r  
P f a r r e r  f ü r  d i e s e n  besonderen Tag ausgesucht h a t t e ,  auch best immt hören 
konnte. 2 

D i e b s t ä h l e  wurden am l i e b s t e n  am Sonntag v e r ü b t  - o f t  von Frauen i n  hohem A l t e r  

(über  70) und me is tens  während d e r  Messe. Geld entwendete man s e l t e n ,  man bevor-  

zug te  N a t u r a l i e n ,  w i e  Get re ide ,  Käse, M i l ch ,  K l e i d e r ,  Schuhe, Werkzeuge und Haus- 

h a l t g e r ä t e .  Wertsachen - Uhren, Schmuck - l i e s s  man zurück;  s i e  besassen ke inen  

p r a k t i s c h e n  Wert. "Der "scandel" ,  d i e  ö f f e n t l i c h e  B l o s s s t e l l u n g  de r  Untaten, ve r -  

l o r  anges ich ts  d e r  Not d e r  B e t r o f f e n e n  a l l e r d i n g s  se ine  Wirkung: D i e  me is ten  

Diebe l i e s s e n  s i c h  mehrmals e r tappen  und bes t ra fen .  

"Die Armen s i n d  arm an g e i s t i g e n  und k ö r p e r l i c h e n  Sachen. (..) Oder wissen 

n i c h t  d i e  Armen am a l l e r w e n i g s t e n  von G o t t  und d e r  We l t?  S ind  n i c h t  s i e  

d i e j e n i g e n ,  welche Tag und Nacht nu r  daran denken, w i e  s i e  i h r e n  Magen a u f  

Kosten d e r  anderen f ü l l e n  können. d i e  i n s  B e t t  gehen und aufs tehen,  wann 

ihnen  g e f ä l l t ,  und e i n z i g  da rau f  aus s ind ,  d i e  Leute zu b e l ä s t i g e n ,  und das 

zu essen, was andere v e r d i e n t  haben? G i b t  man ihnen  wenig, so l ä s t e r n  s i e ,  

g i b t  man ihnen  mehr, essen s i e  über  a l l e  Massen - und g i b t  man ihnen  n i c h t s ,  

so muss wer f ü r  i h r e  D i e b s t ä h l e  herha l ten?( . . ) . "3  

1) Protocoll Criminal 1851 
2) Protocoll Criminal 1828 
3) a  Spescha, h n s t r a z i u n ,  S. 228 



M i t  d i e s e r  Argumentat ion ve rsuch te  unser  P a t e r  1821, d i e  Behörden von Trun zum 

-Bau e i n e s  Armenhauses zu bewegen. E r  b r a c h t e  dami t  d i e  k i r c h l i c h e  und o b r i g k e i t -  

l i c h e  E i n s t e l l u n g  z u r  Armut zum Ausdruck, d i e  e r  s e l b s t ,  a l s  Anhänger de r  Auf-  

k l  ärung, n i c h t  t e i  l e n  konnte. 

Nach Auf fassung d e r  Behörden lagen d i e  Ursachen de r  Armut b e i  den Armen s e l b s t ;  

Mangel an Erz iehung,  S p r u n g h a f t i g k e i t ,  L e i c h t s i n n ,  F a u l h e i t  und L i e d e r l i c h k e i t  

c h a r a k t e r i s i e r t e n  a l s  synonyme B e g r i f f e  d i e  m o r a l i s c h e  V e r w e r f l i c h k e i t  des B e t t -  

l e r v o l  kes.' "Un homme n ' e s t  pas pauvre parce qu '  il n ' a  r i e n ,  mais parce q u ' i  1  

ne t r a v a i l l e  pas." Montesquieus B e u r t e i l u n g  de r  Armut fand  auch i n  d e r  Surse lva  

i n  d e r  e r s t e n  J a h r h u n d e r t h ä l f t e  i h r e  Anhänger. Man bekämpfte n i c h t  d i e  Ursachen 

de r  Armut. sondern d i e  Armen. 

A l s  i m  Hunger jah r  1817 d i e  Gemeinde D i s e n t i s  G e t r e i d e r a t i o n e n  i m  Werte von 
rund 280 Franken an d i e  hungernde Bevölkerung abgab, v e r l a n g t e  s i e  d a f ü r  
a l s  Z a h l u n g s s i c h e r h e i t  33 Ziegen, 4  Schafe, 2  Lämmer, 1  Kalb, 1  Schwein, 
Heu, 10 Hüte r löhne ,  8  Pfannen, 3  Fässer, 11 E l l e n  Leinen, 3  Schränke, 
K i s t e n ,  E i sen  und Seidentücher .  B e r e i t s  de r  Wert d e r  gepfändeten Ziegen 
ü b e r t r a f  m i t  rund  330 Franken d i e  G e t r e i d e r a t i o n e n  d e u t l i c h !  Ausserdem - 
während z u r  g l e i c h e n  Z e i t  i n  Chur 78 Franken f ü r  100 Kilogramm Roggen be- 
z a h l t  wurde, v e r l a n g t e n  d i e  Gemeindeväter d a f ü r  116 Franken. "Arm i s t ,  wer 
von d e r  Gemeinde abhängig w i r d ,  dem z iehen  s i e  d i e  Haut ab und hängen s i e  
an e i nen  Pfosten.  "2) 

Wenn dem Wucher durchs Gesetz auch Grenzen gezogen waren, so f i e l  es besonders 

i n  K r i s e n j a h r e n  n i c h t  schwer, s i c h  a u f  Kosten d e r  Armen zu bere ichern .  

I n  G e l l i  Cadischs L i e d  über  das Hunger jah r  1817 werden d i e  s o z i a l e n  Missstände 

k o n k r e t  fassbar :  

"(..) Aussaugen w o l l t e  d e r j e n i g e ,  de r  damals 
Essres ten  zum doppe l ten  P r e i s  v e r k a u f t e ;  
d e r  Dinge f ü r  wenig nahm 
von dem, d e r  d i e  Hof fnung aufgegeben h a t t e .  

Aussaugen wo1 l t e  d e r j e n i g e ,  d e r  das B r o t  
dem V e r z w e i f e l t e n  l i e f e r t e  
um f ü r  s i c h  nachher 
dem Armen manche Wiese abzunehmen. ( . .)  I14 

1) Vgl. z.B. Nova Gas.Ran. 2.3.1840; Pmitg d i l  pievel 12.12.1849 und 9.1.1850 
2) Rodel 12.7. 1817 Disentis, in: G lqn  1943, S. 122 ff. 
3) Vgl. Ders. S. 119 . .  

4) 'Quel lev' stninglar, che l u  vendevl/Migl iems miez m i a  char;/Raubas per pauc l u  en prendevl/ 
Da quell, che sto disfar. // Strunglar lev' quell, che l u  furnevl/I1 peun ai  l g  sventirau:/ 
Per suenter l u  t i e r  sez targievl/Dai l g  pauper enqual prau." Gel 1  i Cadisch, I g l  onn de F m  de 
1817, in: Chrestcmatie I, S. 522 



Der K o n f l i k t  zwischen Vermögenden und B e s i t z l o s e n ,  d e r  besonders i n  K r i s e n z e i t e n  

m i t  Ausbeutung und Unterdrückung d e r  Armen verbunden war, p r ä g t e  d i e  e r s t e  Jahr-  

h u n d e r t h ä l f t e  i n  besonderem Masse. D i e  Fo lgen d e r  Revo lu t i onsk r i ege ,  d e r  Natur -  

ka tas t rophen  und K r i s e n j a h r e n  h a t t e n  grosse T e i l e  d e r  Bevölkerung i n  d i e  Verar-  

mung ge t r i eben .  Oie Zahl d e r  B e s i t z l o s e n  nahm i n  den 30er und 40er  Jahren w e i t e r  

zu. I n  ganz Graubünden stieg s i e  zwischen 1840 und 1850 um f a s t  d i e  H ä l f t e .  
1  

1 '336  Arme mussten i n  d e r  Ger ichtsgemeinde Cadi u n t e r s t ü t z t  werden; das en t -  

sp rach  18% d e r  Bevöl kerung.' I n  e i nze lnen  O r t s c h a f t e n  war d e r  A n t e i l  noch höher:  

V i l l a  und Degen i m  Lugnez h a t t e n  über  20% resp. f a s t  50% Arme. 3  

A l l e r d i n g s  e n t h i e l t e n  d i e  Angaben d e r  Armenkommissionen u n t e r s c h i e d s l o s  sowohl 

d i e  v o l l s t ä n d i g  von den Gemeindealmosen abhängigen Personen, w ie  d i e  nur  t e i l -  

weise zu un te r s tü t zenden  Armen. 

D i e  D e f i n i t i o n  d e r  Armutwaren tsprechend  e i n f a c h :  A r m  war, wer von d e r  K i r c h e  

oder  Gemeinde Un te r s tü t zung  a n f o r d e r t e .  Der A r m u t s b e g r i f f  muss hingegen w e i t e r  

ge fass t  werden. I n  ihm waren auch d i e  Hausha l te  e n t h a l t e n ,  d i e  i n  normalen Ern- 

t e j a h r e n  zwar e i n  Existenzminimum e r w i r t s c h a f t e t e n ,  i n  K r i s e n j a h r e n  aber nu r  

du rch  Verschuldung e i n  Ueber leben s i c h e r n  konnten. I h r  A n t e i l  an de r  gesamten 

Bevölkerung war um e i n i g e s  höher a l s  d e r j e n i g e  d e r  i n  den Zählungen e r f a s s t e n  

u n t e r s t e n  s o z i a l e n  Schichten.  

I m  Tavetsch besass, w i e  w i r  oben f e s t g e s t e l l t  haben, etwa e i n  D r i t t e l  de r  Be- 

v ö l  kerung e i n  Vermögen von u n t e r  1 '000 Franken. Bei  d e r  E n t r i c h t u n g  d e r  beson- 

deren Steuern f ü r  Strassenbau und K l o s t e r s c h u l d  1864/65 wurde auch d i e s e  Vermö- 

genssch i ch t  e r f a s s t :  

Tab. 14: Vermögen d e r  "Un te r sch i ch t "  1864/65 4  

Vermögen i n  Hausha l te  0 Vermögen A n t e i l  an a l l e n  
Franken Anzahl % Franken Hausha l ten  % 

ke i nes  17 2  5  -- 9  
0 - 200 6  8  118.- 3  

- 500 7 10 301.- 4  
- 1 '000 39 5  7  780. - 2  1  

69 100% 37% 

1) Vgl. Pieth, S. 451 
2) hitg d i l  Pievel 20.3.1850; Volkszählung 1850: Cadi 
3) a.a.0. 
4) Quel len: Steuer1 i ste 



Eine  "Armutsgrenze" i s t ,  w ie  d i e  E i n s t i e g s l i m i t e  i n  den Viehhandel, n i c h t  l e i c h t  

zu d e f i n i e r e n .  Man kann jedoch davon ausgehen, dass Haushal te,  welche über  k e i n  

Ba rge ld  v e r f ü g t e n  - was a u f  d i e  Vermögenskl assen b i s  1 '000 Franken z u t r e f f e n  

mag - u n t e r h a l b  d i e s e r  "Grenze" lagen. Demnach f i e l e n  25% m i t  S i c h e r h e i t  i n  d i e  

K a t e g o r i e  de r  von K r i s e n  aku t  ge fäh rde ten  Haushal te .  

D i e  Gruppe d e r  A l l e r ä r m s t e n  war m i t  12% dagegen n i c h t  sonder-1ich gross. D i e  

Zahl  von 20 - 24 Haushal ten en t sp rach  den von d e r  Armenkommission i n  den 60er 

Jahren rege lmäss ig  u n t e r s t ü t z t e n  Fam i l i en .  
1 

Aus den Abgaben an d i e  K i rche ,  welche d i e  Armenpf lege b i s  i n  d i e  50er Jahre be- 

so rg te ,  l ä s s t  s i c h  f ü r  d i e  e r s t e  J a h r h u n d e r t h ä l f t e  f r e i l i c h  e i n  etwas z a h l r e i -  

cheres  B e t t e l v o l k  vermuten. D i e  " t s c h e i n s  f i e r "  - ewige Z insen - genannten Spen- 

den mussten etwa 2/3 a l l e r  Hausha l te  e n t r i c h t e n .  D i e  Abgabehöhe l a g  zu Beginn 

des 19. Jh. i m  D u r c h s c h n i t t  b e i  2 - 3  Kilogramm p r o  Haushal t ,  konnte aber b i s  

übe r  10 Kilogramm ansteigen.'  J ä h r l  i c h  wurden 10 - 12 Kilogramm jedem Armen 

a u s g e t e i l t ;  d i e s  und d i e  Tatsache, dass 113 d e r  Hausha l te  ke i ne  Abgaben e n t r i c h -  

t e n  musste, l ä s s t  au f  e i n e  Zahl von rund  50 armen F a m i l i e n  sch l iessen .  

S i e  e r h i e l t e n  i h r e  Ra t i on  an best immten Tagen nach de r  Frühmesse, an de r  s i e  

p f l  ichtgemäss f ü r  das Wohl i h r e r  "bene fac tu rs "  gebe te t  ha t ten .  D ie  wenigen 

Almosen, d i e  an Begräbnissen r e i c h e r  Leu te  ö f t e r s  m i t  B ro t ,  Käse,  leidei in und 

Sa l z  e rgänz t  wurdenq4 r e i c h t e n  n a t ü r l i c h  n i c h t ,  und deshalb  zogen d i e  Armen 

b a l d  w ieder  von Haus tü r  zu Haustür .  

D i e  ges t iegene  Zahl  d e r  B e t t l e r  v e r a n l a s s t e  1839 d i e  Bündner Armenkomission, 

den Gemeinden e i n  B e t t e l v e r b o t  nahezulegen. D i e  Ober länder  Gemeinden r e a g i e r t e n  

jedoch  h e f t i g  a u f  d i e s e  v e r m e i n t l i c h e  Einmischung i n  d i e  d ö r f l i c h e  Autonomie. 5  

M i t  Ausnahme von Trun w o l l t e n  a l l e  das B e t t e l n  auch w e i t e r h i n  er lauben.  D i e  

Pave tscher  ve ro rdne ten  i m  Dezember 1839 zwar e i n  Verbot,  umgingen es aber be- 

r e i t s  3  Monate s p ä t e r  m i t  d e r  E r l a u b n i s ,  an Samstagen und Sonntagen an Türen 

anzuk lopfen.  
6 

1) Protokollbuch Amnkmissionen: 1874 unterstützten d ie  Ggneinde noch 14 Familien 
(Pmtl . Stat is t ik  Atmerrwesen 1874. WR). 

2) Vgl. Pfmndbücher, GAS 
3) a  Spescha, S. 234 
4) a. a.0. 
5) Vgl. Nova.Gas.Rom. 17.2.1840 
6) GProt. D e z h r  1839, Febmar 1840 



Warum d i e s e  G r o s s z ü g i g k e i t ?  

D i e  A n t w o r t  i s t  e i n f a c h :  V e r b o t  man den Armen das B e t t e l n ,  v e r p f l i c h t e t e  man 

s i c h  g l e i c h z e i t i g ,  s i e  z u s ä t z l i c h  zu den t r a d i t i o n e l l e n  Spenden zu u n t e r s t ü t z e n .  

Dagegen zog man den A n b l i c k  e i n e s  B e t t l e r s  an d e r  H a u s t ü r  wohl  vo r ,  so l i e s s  

s i c h  auch d i e  vom P f a r r e r  g e f o r d e r t e  N ä c h s t e n l i e b e  b i l l i g e r  anwenden. 

U n t e r  dem Druck d e r  k a n t o n a l e n  Behörden musste  i n  den 50er  Jahren  d i e  Gemeinde 

das Armenwesen übernehmen. Um d i e  Ausgaben m ö g l i c h s t  n i e d r i g  zu h a l t e n  - d i e  
1 

Armenkommission r e c h n e t e  m i t  e i n e r  maximalen Zuwendung von 83 F ranken IKop f  - 

besch loss  man 1855, den Armen z u s ä t z l  i c h  z u r  Kornspende k l e i n e  " A l  lmendgär ten"  

z u z u t e i l e n .  D i e  Weidestücke wurden ohne z e i t l i c h e  Beschränkung abgegeben, konn- 

t e n  aber  j e  nach B e d a r f  und wenn Z w e i f e l  an den a c k e r b a u l i c h e n  F ä h i g k e i t e n  des 

B e t r e f f e n d e n  auf k m n  so1 1  t e n ,  j e d e r z e i t  w i e d e r  e ingezogen werden.' D i e  Kasse 

d e r  Armenkommission wurde m i t  dem E r l ö s  aus dem Verkau f  e i n i g e r  A l lmendparze l -  

l e n  g e f ü l l t .  3  

M i t  s p ü r b a r e r  B e f r i e d i g u n g  q u i t t i e r t e  d i e  Nova G a s e t t a  Romonscha d i e  Massnahmen 

d e r  Tave tscher :  

" I m  Tavetsch,  wo d i e  Armen b i s  a n h i n  zusehen mussten w i e  d i e  g e w a l t i g e n  
Viehherden d e r  Wohlhabenden d i e  h e r r l i c h e n  Gemeindealpen und -weiden ab- 
g ras ten ,  h a t  man nun v e r s u c h t ,  das Los zu v e r b e s s e r n  und Weideland zu v e r -  
t e i l e n ,  um d o r t  K a r t o f f e l n  und G e t r e i d e  zu p f l a n z e n . " 4  

Wenngleich d i e  B e l a s t u n g  d u r c h  d i e  wenigen Armengenössigen n i c h t  besonders g ross  

war, wehr ten s i c h  v i e l e  T a v e t s c h e r  gegen d i e  d a m i t  verbundene V e r r i n g e r u n g  des 

l a n d w i r t s c h a f t l i c h  n u t z b a r e n  A r e a l s .  Es waren v o r  a l l e m  d i e  K l e i n b a u e r n ,  denen 

d i e  M i t t e l  zum Bodenkauf f e h l t e n ,  d i e  s i c h  v e h e m e n t . f ü r  d i e  E r h a l t u n g  i h r e r  um- 

fassenden Nu tzungsrech te  am A l lmend land  e i n s e t z t e n .  

"Gefahr"  . g i n g  dabe i  n i c h t  n u r  von den Armen, sondern  auch von d e r  ges t iegenen  

Zah l  d e r  Auswär t igen,  d e r  N i c h t b ü r g e r  aus. 

Während Jahrhunder ten  h a t t e n  d i e  Tave tscher  a l l e s  unternommen, i h r e  w i c h t i g s t e n  

Ressourcen, d i e  Alpen, Weiden, Wälder und Wiesen, gegen aussen abzusch l iessen .  

1) Pmitg d i l  Pievel 20.3.1850. Sie w r d e  i m  K m n t a r  a ls  v ö l l i g  unreal ist isch bezeichnet. 
2) Amnordnung 1855: "(. . ) Sol l te  es sich aber ergeben, dass diese der Faulheit schuldig werden, 

dann kann ohne jede Rücksicht das Almsen wieder zurückgezogen werden und es wird denen selbst 
überlassen, i h r  E i n k m n  anderswo zu suchen. " 

3) Vgl. oben S. 42 
4) Nova Gas. Run. Januar 1860 



D i e  d ö r f l i c h e  Gemeinschaft  war von ih rem Ursprung h e r  e i n  Wi r t scha f tsverband ,  

an dem f o r g e r i c h t i g  n u r  d i e  Bürger  b e t e i l i g t  s e i n  konnten. 

D i e  Beschränkung des b e r e c h t i g t e n  Personenkre ises bezog s i c h  a u f  zwei grund- 

s ä t z l i c h e  Bürger rech te :  Das "ökonomische" Recht, das den A n t e i l  an de r  Nutzung 

des Gemeindegutes g a r a n t i e r t e ,  und das " p o l i t i s c h e "  Recht, das S t i m m -  und Wahl- 

r e c h t .  Zugehö r i gke i t  zu diesem K r e i s e  v o l l b e r e c h t i g t e r  M i t g l i e d e r  war, w i e  w i r  

v e r s c h i e d e n t l i c h  f e s t s t e l l e n  konnten, von fundamenta ler  w i r t s c h a f t l i c h e r  Bedeu- 

tung.  1  

Der Wert des Bü rge r rech t s  s t i e g  noch w e i t e r  an, a l s  i n  den e r s t e n  Jahrzehnten 

des 19. Jh. ganze Scharen von He imat losen  Wohn- und Lebensraum i n  Graubünden 

suchten. Jede Gemeinde ve rsch loss  i h r e  Tore, e i f e r s ü c h t i g  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  

P r i v i  l e g i e n ,  i h r e  "~ebensve rs i che rung " ,  hütend. 

A r t i k e l  29 d e r  Rechtsverordnungen de r  Cadi besagte,  dass jede  Gemeinde, d i e  

fremde Personen ohne B ü r g e r r e c h t s p a ~ i e r e  aufnehme, f ü r  deren Betragen i n  ande- 

r e n  Gemeinden v e r a n t w o r t l i c h  s e i .  2  

Dieses R i s i k o  w o l l t e n  v i e l e  n i c h t  a u f  s i c h  nehmen. 1836 wurde den fremden Händ- 

l e r n  d e r  Verkauf  von Luxusgütern un te r sag t ,  wobei auch a u s s e r o r d e n t l i c h  prak-  

t i s c h e  Güte r  u n t e r  d i e s e  Regelung f i e l e n .  Da ausserdem d i e  Ausübung e ines  Ge- 

werbes e r schwer t  oder  ga r  ve rbo ten  war, b l i e b  den he imat losen  Herumziehenden 

o f t  a l s  e i n z i g e r  Ex is tenzerwerb  n u r  das B e t t e l n .  

Von d i e s e r  " e i g e n t l  i chen  ~ a l  ami tä t '14 ve r spü r t en  d i e  Tavetscher  wenig: n u r  s e l -  

t e n  ver i r r te  sich frerrrjes Be t t le rvo lk  i n  das abgelegene Ta l  - und wenn, dann gab es 

b e i  den armen Einheimischen wenig zu ho len.  

Arm waren aber auch j e n e  Fremden, denen d i e  Tavetscher  Bürger  den A u f e n t h a l t  

oder  d i e  N ieder lassung  i n  i h r e r  Gemeinde e r l a u b t  ha t t en .  D i e  r e c h t l i c h e  S t e l -  

l ung  i m  Gemeindeverband t r u g  noch das i h r e  dazu be i .  I n  e i n e r  k o m p l i z i e r t e n  

und n i c h t  immer e i n d e u t i g  e r s i c h t l i c h e n  j u r i s t i s c h e n  Abstufung des Bürger rech ts -  

s t a t u s  waren Le is tungen,  Abgaben und Nu tzungsan te i l e  d e f i n i e r t .  Bürger  anderer  

Gemeinden d e r  Cadi - "a t t enen t s "  - und Beisassen, u n t e r  denen i n  der  Cadi Bür- 

ge r  anderer  Ger ichtsgemei  nden vers tanden  wurden. besassen g rundsä t z l  i c h  d i e  

g l e i c h e n  Rechte w ie  d i e  Vo l l bü rge r ,  bezah l t en  aber  f ü r  i h r e  IUutzungsante i le  das 

Doppel te  und v e r p f l i c h t e t e n  s i ch ,  a l l j ä h r l i c h  i m  F.rühjahr "au f  d e r  Gemeinde zu 

1) Dazu ausführlich Mathieu 11, S. 178 ff. 
2) Kreisdekrete 1821 
3) Kreisdekrete 1836 
4) Planta, A.v., S. 5 

- 5) Vgl. zur Def in i t ionsproblmt ik Putzi, S. 118 f 



I' I e rsche inen  und d a f ü r  anzuhal ten.  D i e  H in te rsässen ,  Bürger  anderer Schweizer 

Kantone und Ausländer,  u n t e r l a g e n  den g l e i c h e n  Abgaben und M e l d e p f l i c h t e n ,  

konnten d i e  Gemeindegüter aber  nu r  besch ränk t  nutzen. 
2  

Wie g ross  war nun d i e  Be las tung  d e r  Gemeindebürger durch  d i e  Auswär t igen? 

Tab.15: N i c h t b ü r g e r  i m  Tavetsch von 1835 - 1880 
3 

Jahr  Beisässen + H i n t e r -  T o t a l  N i c h t -  A n t e i l  an Gesamt- 
' ' a t tenen ts ' l  sässen bürger  bevöl  kerung 

D ie  Zahl  d e r  Fremden war etwa i m  V e r g l e i c h  zu D i s e n t i s ,  das b e r e i t s  1850 8.6% 

aufwies.  sehr  ge r i ng .4  E r s t  i n  den 70er  Jahren, a l s  d i e  me is ten  Au fen tha l t sbe-  

schränkungen aufgehoben und d i e  Erwerbsbedingungen e r l e i c h t e r t  wurden, s t i e g  

s i e  etwas an. 

Dennoch wurde e i n e  Aufnahme i n  den K r e i s  de r  v o l l b e r e c h t i g t e n  Gemeindemi tg l ie-  

de r  a l l e n  Or ts f remden du rch  e i n e  hohe E i n t r i t t s g e b ü h r  p r a k t i s c h  verunmög l i ch t .  
5 

1810 h a t t e  V i g i e l i  J o s e f  V a l i e r  f ü r  d i e  E r t e i l u n g  des Gemeindebürgerrechtes 

noch 340 Franken bezahl  t:6 1866 war d i e  Taxe a u f  2 '000  Franken angest iegen. 7 

Wenn d i e  Bürger  s i e  auch durch  e i ns t immige  Annahme des Begehrens reduz ie ren  

konnten, vermochten nu r  wenige den v e r l a n g t e n  Be t rag  zu zahlen: Von den i n  de r  

S t e u e r l i s t e  1861 genannten Fremden besass k e i n e r  e i n  Vermögen von über  1 '000 

Franken. I h r  Auskommen fanden s i e  a l s  Kaminfeger,  Zeinenmacher und Schuster,  

d i e  me is ten  a r b e i t e t e n  jedoch a l s  Knechte, Mägde und ~ a g e l ö h n e r ~ n n e n . ~  S i e  wa- 

1) Beisässert-EnquGte 1820. Früher missten s ie  jwi 1s am 1. Erz i n  ihrem Hause ein Feuer anzün- 
den, um m i t  dem Rauch ihre h s e n h e i t  zudmnstrieren (Kreisdekrete 1821, A r t .  49). 

2) GO 1866: 23 ff.. Nicht erlaubt war das HeLmähen und das Zusmnlesen von Gras auf der A l  lmend, 
3) Quellen: Volkszählung 1835, 1850; 1860 ff. in: L m n n ,  S. 99 ff. 
4) VZ 1850: vgl. Unterengadin im 183: 13% Hintersässen (Mathieu 11, S. 187). 
5) Disentis beschloss 1827, unter 700 Fr. niemanden mehr aufzunehn. (CO Disentis 1827: 1, in: 

Tunaschett 1908, S. 188 f) 
6) GAS 413.6 
7) GO 1866: 21 
8) VZ 1835, 1850 



r e n  a l l e ,  w i e  d i e  Tave tscher ,  z u r  H a l t u n g  e i n i g e r  T i e r e  gezwungen, denn d e r  

Lohnerwerb a l l e i n e  war zum Leben zu wenig.  Das war wohl auch d e r  Grund, warum 

d i e  Bürger  i n  i h n e n  t r o t z  d e r  g e r i n g e n  Zah l  e i n e  Bedrohung e r . b l i c k t e n .  

W i r  haben i n  den l e t z t e n  K a p i t e l n  d i e  T a v e t s c h e r  Bevö lke rung  a l s  Gemeinschaf t  

kennenge le rn t ,  i n  d e r  B e s i t z ,  Ansehen und Macht u n t e r s c h i e d l i c h  v e r t e i l t  waren. 

Durch d i e  Veränderungen d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Erwerbsbedingungen l i e s s  s i c h  e i -  

ne P o l a r i s i e r u n g  d e r  B e s i t z a n t e i l e  f e s t s t e l l e n  - k e i n e  e i g e n t l i c h e  P a u p e r i s i e -  

rung,  w i e  s i e  i n  i n d u s t r i a l i s i e r t e n  Gegenden d e r  Schweiz a u f t r a t , ,  aber  e i n e  

a l l g e m e i n e  V e r s c h l e c h t e r u n g  d e r  Lebensumstände v i e l e r  Anwohner. D i e  W i r t s c h a f t s -  

we ise  d i e s e r  K l e i n b a u e r n  r i c h t e t e  s i c h  auch nach d e r  J a h r h u n d e r t m i t t e  nach a l -  

t e n  Gewohnheiten und Regeln, während e i n e  n u r  k l e i n e  Gruppe p r i v i  1  e g i e r t e r  Bür-  

g e r  a u s . d e r  I n t e g r a t i o n  i n s  Mark tsys tem e i n e n  Nutzen z i e h e n  konnte.  

D i e  u n t e r s c h i e d l i c h e  soz ioökonomische Ausgangslage p r ä g t e  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  

I n t e r e s s e n  d e r  Tave tscher ,  doch wiesen s i e  auch e i n  gemeinsames Merkmal au f :  

D i e  V e r t e i d i g u n g  d e r  ökonomischen und p o l i t i s c h e n  Grundrech te  gegen d i e  An- 

sprüche d e r  Armen und d e r  Auswär t igen.  D i e  b e g r e n z t e n  a g r a r i s c h e n  Ressourcen 

l i m i t i e r t e n  d i e  Zah l  d e r  Nutzenden; e i n e  U e b e r s c h r e i t u n g  d i e s e r  Grenze h ä t t e  

besonders f ü r  d i e  u n t e r e n  B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t e n  e i n e  e r h e b l i c h e  Be las tung  des 

~ a h r u n ~ s m i  t t e l ' s p i e l  raumes d a r g e s t e l  1  t. 

Der B e t r a c h t u n g  d e r  " n a t ü r l i c h e n "  B e v ö l k e r u n g s e n t w i c k l u n g  kommt u n t e r  d i e s e n  

Bedingungen.e ine besondere Bedeutung zu. D i e  v i t a l e n  E r e i g n i s s e  s tanden eng 

m i t  den w i r t s c h a f t l i c h e n  i m  Zusammenhang; Ehe, G e b u r t  und Tod b e w i r k t e n  i n  d e r  

Fami 1  i e  und i n  d e r  G e s e l l  s c h a f t  Veränderungen, a n d e r e r s e i t s  u n t e r l a g e n  s i e  ge- 

rade  i n  d i e s e r  b ä u e r l  i c h e n  Umgebung dem E i  n f  1  uss  exogener Faktoren.  



3.3 D I E  BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG 

3 .3 .1  D i e  l a n g f r i s t i g e  E n t w i c k l u n g  

"Es s e i  zunächst  bemerkt ,  dass von B e v ö l k e r u n g s s t a t i s t i k  i n  einem Lande 
k e i n e  Rede s e i n  konnte,  wo man B e g r i f f  und Zweck des modernen S t a a t e s  
n i c h t  ahnte ,  wo kaum d e r  Keim zu einem geordneten Regierungs- und Ver- 
wal tungssystem vorhanden war, k e i n e  k o n t r o l l i e r t e  M i l i z  bestand und k e i -  
n e r l e i  S teuern  f ü r  Staatszwecke erhoben wurden. "1 

J.A. von Sprechers  e r s t e r  Satz  s e i n e r  " K u l t u r g e s c h i c h t e  d e r  D r e i  Bünde i m  18. 

Jh." c h a r a k t e r i s i e r t  t r e f f e n d  d i e  Q u e l l e n l a g e .  a u f  d e r  s i c h  d i e  fo lgenden  Be- 

t r a c h t u n g e n  a b s t ü t z e n  müssen.' D i e  e r s t e  z u v e r l ä s s i g e .  w e i l  e idgenöss isch  ve r -  

e i n h e i t l i c h e  Vo lkszäh lung  wurde e r s t  i m  Jahre  1860 d u r c h g e f ü h r t ;  zuvor  s tanden 

s i c h  s t a a t l i c h e  und p r i v a t e  Zählungen m i t  o f t  verschiedenen,Resultaten gegen- 

über. S i e  wurden m i t  best immten A b s i c h t e n  d u r c h g e f ü h r t ,  d i e  wen iger  d i e  e m p i r i -  

sche Er fassung  d e r  Bevö lke rungszah l  a l s  d i e  b e n ü t z t e n  E r h e b u n g s k r i t e r i e n  an 

s i c h  b e e i n f l u s s t e n .  

In terpre ta t ionsschwier igkei ten  e n t s t e h e n  besonders aus d e r  o f t  ungenauen o d e r  

g a r  feh lenden  Bezeichnung d e r  temporär  oder  permanent abwesenden O r t s b ü r g e r  - 

e i n e  Lücke, d i e  m i t  d e r  e r h ö h t e n  M o b i l i t ä t  d e r  Tave tscher  i m  19. Jh. zu erheb- 

l i c h e n  Ver fä l schungen  f ü h r e n  kann. 

Tab.16: Bevö lke rungsen tw ick lung  Tave tsch  von 1718 - 1900: Vo lkszählunqen 

Jahr  Zählung 1 2  3  J a h r  Zählung 1  2 3  

Lesende: 1) temporär  abwesende Bürger  . k e i n e  Angaben 
2 )  permanent abwesende Bürger  - n i c h t  g e z ä h l t  
3)  Be isässen und H i n t e r s ä s s e n  + g e z ä h l t  

Anmerkungen s i e h e  nächs te  S e i t e  



Bei der relativ geringen Bevölkerungszahl können bereits geringe Differenzen 

im Zählrnodus bedeutende Schwankungen hervorrufen. Wichtiger - und realistischer - 
als die exakte Berechnung von Wachsturnsprozenten wird deshalb die Interpretation 

genereller Tendenzen, die sich aus der Gesamtheit der Zählungen erkennen lassen. 

Bickel hat für den gesamten 'Alpenraum im 18. Jh. eine Zunahme der Bevölkerung 

von 10 - 20% festgestel lt.' Zusammen mit dem angrenzenden Kanton Uri und dem 

Lugnez, ein Seitental des Bündner Oberlandes, scheint das Tavetsch auch bei vor- 

sichtiger Interpretation der ersten Zählungen diesem Trend entsprochen zu haben; 2 

Zwischen 1730 und 1796 wuchs die Bevölkerung um rund 25%, sank im ersten Jahr- 

zehnt des 19. Jh. um 10%, um hernach bis in die 30er Jahre wieder um 20% zuzu- 

nehmen. 

In verschiedenen Regionen des näheren Alpenraumes fand dagegen im 18. Jh. eine 

rückläufige Bevölkerungsbewegung statt: So etwa im Rheinwald, im Bleniotal oder 

im Unterengadin, wo gar ein Rückgang von rund 30% zu konstatieren war. 
3 

Generelle Trendlinien für den gesamten Alpenraum lassen sich deshalb nur unter 

Vorbehalten ziehen. Unterschiede zeigen sich bereits beim Vergleich der fünf 

benachbarten Tal- und Ortschaften des hinteren Vorderrheintales. 

Abb.11.: Bevölkerungsentwicklung in 5 Ort- und Talschaften der Cadi in 19. Jh. 4 

Index 1850=1 M3 

Index 100: Disentis=1860 I 
Schlans 1169 I 

' .W. /0  Trun =I047 
Piedel =609 1 

- Disentis 

- Schlans 

- Trun - medel - Tavetsch 

Am. zu vorangehender Seite: 1) Sprecher/Jenny, S. 1 
2) Vgl. dazu Jezklin 1901/02 

1) Bickel, S. 52 
2) Uri: Bielmnn, S. M ff., Lugnez: Bass, in: Mathieu 11, S. 244, h. 4 
3) Vgl. Mathieu 11, S. 240 ff., besoners S. 244, Arm. 1 - 4 
4) Quelle: Eidg. VZ in: Wettstein, S. 99 



I r n  Tavetsch endete i n  den 30er  Jahren des 19. Jh. de r  s e i t  f a s t  hunder t  Jahren 

andauernde und von den K r i e g s j a h r e n  n u r  ku r z  unterbrochene Bevölkerungsanst ieg.  

I n  den fo lgenden  50 Jahren sank d i e  Bevölkerungszahl  um rund 30% und ü b e r t r a f  

dami t  d e u t l i c h  d i e  benachbarten ~ r t s c h a f t e n .  ' I n  den be iden  Ta l  Zen t ren  Trun und 

D i s e n t i s  wuchs dagegen d i e  Bevölkerung b e r e i t s  1860 wieder ,  und Schlans, e i n  

k l e i n e s ,  obe rha lb  T run  gelegenes Dor f ,  e r l e b t e  während des ganzen Jahrhunder ts  

e i n  s t e t e s  Wachstum. I m  Mede l se r t a l  fand  e i n e  ä h n l i c h e  Bevö1kerungs.bewegung w ie  

i m  Tavetsch s t a t t .  Durch den Bau d e r  Lukman ie rs t rasse  konnte zwischen 1860 und 

1870 d e r  Rückgang jedoch  f ü r  ku rze  Z e i t  au fgeha l t en  werden. 

Welches waren d i e  Ursachen d e r a r t  ausgepräg te r  Bevölkerungsschwankungen? 

P l a c i  a  Spescha, d e r n i c h t  an e i n  Wachstum d e r  Tave tscher  Bevölkerung i m  18. Jh. 

geg laub t  h a t t e ,  s c h r i e b  i m  Jahre  1805 dazu: 

"Obschon d i e  We ibsb i l de r  sehr  f r u c h t b a r  s ind ,  so wächst d i e  Zahl  des Vol-  

kes dennoch n i c h t ;  denn das Wegheurathen d e r  We ibsb i lde r ,  das Dienstnehmen 

d e r  Männer i n  fremde Länder und ö f t e r e  S t e r b e f ä l l e  h i nde rn  r e c h t  seh r  d i e  

Vermehrung d e r  Bevölkerung. 112 

Damit  nannte a  Spescha d i e  d r e i  demographischen Grössen, d i e  de r  Bevölkerungs- 

en tw i ck l ung  h a u p t s ä c h l i c h  zugrunde lagen: 

- d i e  H e i r a t s h ä u f i g k e i t  und d i e  F r u c h t b a r k e i t . - B e i d e  waren nach a  Spescha i m  

18. Jh. sehr  gross.  

- d i e  S t e r b l i c h k e i t .  S i e  s o l l  du r ch  mehrere "S te rbe jah re "  das Wachstum d e r  

Bevölkerung gebremst haben. 

- d i e  M i g r a t i o n .  Von i h r  g i n g  d i e  g l e i c h e  hemmende Wirkung aus. 

H e i r a t ,  Gebur t  und Tod und besonders d i e  Em ig ra t i on  s i n d  "summarischer Spie- 

g e l  d e r  s i e  bee in f lussenden  ex te rnen  ~ a k t o r e n . " ~  T ro t z ,  oder  v i e l l e i c h t  gerade 

wegen d e r  b i s  i n s  19.Jh. nahezu unveränder ten  p o l i t i s c h e n  und w i r t s c h a f t l i c h e n  

S i t u a t i o n - w i r k t e  s i c h  d i e  sozio-ökonomische S t r u k t u r  u n t e r s c h i e d l i c h  s t a r k  a u f  

d i e  demographischen Aspekte aus. 

Es s t e l l t  s i c h  desha lb  d i e  Frage, welche d e r  endogenen Grössen d i e  Bevölke- 

rungsen tw ick lung  i m  19. Jh. best immt haben. 

1  ) 1798 - 1850: Graubünden +m, Cadi +10%. 1850 - 1888: Graubünden +5.5%, Cadi -10% 
(Bickel, S. 133; Gillardon, S. 75) 

2) a  Spescha, S. 242 
3) Peyer, S. 26 





Abb.13: Zahl der Taufen und Todesfälle 1770 - 1880 

(in gleichenden Fünf jahres-Durchschni t ten)  

- Taufen 

---- Todesfälle 



D i e  u n r u h i g e  Bewegung d e r  v i t a l s t a t i s c h e n  Kurven ( v g l .  Abb. 14) i s t  an s i c h  

k e i n e  Besonderhe i t ,  dennoch t r e t e n  e i n i g e  Jahre  m i t  extremen Ausschlägen her-  

vo r :  So b e i  d e r  Gebur tenkurve d i e  Jahre  1770 - 74, 1805 - 10, 1816 - 20, 1836 - 
39, 1864 - 70 und b e i  den S te rbezah len  d i e  Jahre  1772, 1799/1800, 1817, 1848, 

s c h l i e s s l i c h  d i e  60er  und 70er  Jahre.  B i s  1864 ü b e r t r a f  d i e  Zahl  d e r  Begräbnis-  

se n u r  zwei Mal d e u t l i c h  d i e  d e r  Geburten:  1800, a l s  d i e  f r a n z ö s i s c h e n  Truppen 

d i e  Cadi  b e s e t z t  h i e l t e n ,  und 1817, m i t  e i n e r  Hungersnot und einem Lawinennie- 

dergang i n  Selva.  

D i e  e i g e n t l i c h e  Besonderhe i t  l i e g t  i n  d e r  e i n a n d e r  entgegenlaufenden Tendenz 

d e r  Geburten- und Totenzahlen.  ( v g l .  Abb. 13). Der n a t ü r l i c h e  Geburtenüber-  

schuss, i m  18 Jh. noch sehr  hoch, b i s  i n  d i e  40er  Jahre  dann a u f  rund 10 - 15 

p r o  J a h r  gesunken, wande l te  s i c h  i n  den 60er  Jahren e r s t m a l s  i n  e i n  l ä n g e r f r i s t -  

i g e s  G e b u r t e n d e f i z i t .  

Der d e u t l i c h e  Bevölkerungsrückgang s e i t  den 30er  und 40er  Jahren e r s c h e i n t  so- 

m i t  a l s  e i n e  u n m i t t e l b a r e  F o l g e  d i e s e s  v i t a l s t a t i s c h e n  Vorganges. A l l e r d i n g s  

können d i e  r ü c k l ä u f i g e n  Gebur tenzahlen auch m i t  e i n e r  Abwanderung d e r  h e i r a t s -  

f ä h i g e n  Frauen und Männer i m  Zusammenhang stehen. D i e  Frage i s t  deshalb ,  ob 

auch e i n e  gesunkene F r u c h t b a r k e i t  d e r  im  T a l  v e r b l i e b e n e n  Frauen d i e s e  Entwick-  

l u n g  m i  t b e s t i m m t  ha t .  

Tab.lZ: Bevö lke rungsen tw ick lung  1770 - 1880: 
Taufen, S t e r b e f ä l  l e  und Ehesch l iessungen auf 1 '000  Einwohner* 

fl  taufen auf fl S t e r b e f ä l  l e  fl Eheschl iessungen 
1 ' O O O I E  a u f  1 ' 0 0 0  E auf 1 ' 0 0 0  E 

* e x t r a p o l i e r t  



Der schweizerische Durchschnitt der Geburtenrate lag ab 1835 bei rund 30 Pro- 

mil le: '  bis zu diesem Zeitpunkt war s i e  im Tavetsch höher, sank dann etwas u n -  

t e r  diesen Wert. Die Sterbl ichkei t  blieb bis in die 50er Jahre ausserordent- 

l jch t i e f ,  s t ieg  dann in den folgenden Jahrzehnten aber über den bei 23 Promil- 

l e  lieg'enden schweizerischen Durchschnitt. Beide Bewegungen - le ichter  Rück- 

gang der Geburtenrate u n d  deutliche Zunahme der Sterblichkeit  - nahmen einen 

den Entwicklungen in anderen Regionen im 19. Jh. diametral entgegengesetzten 

Verlauf. Die "Bevöl kerungsschere", welche andernorts den sprunghaften Anstieg 

der Bevöl kerungszahlen spiegel t ,  schloss sich hier - ein Vorgang, für  den keine 

plausible Erklärung gefunden werden konnte. 
2 

Für das 18. Jh. hat sich die  Vermutung a Speschas zumindest in einem P u n k t  a l s  

r icht ig  erwiesen: Die Fruchtbarkeit der Frauen war tatsächlich r e l a t iv  hoch. 

Die Folgen der Sterbefäl le  schätzte e r  aber offensichtlich falsch ein; eigent- 

liche Sterbejahre - 1771/72, 1800, 1817 - haben das Bevölkerungswachstum zwar 

gebremst, konnten den Trend jedoch kaum nachhaltig beeinflussen. Erst in den 

60er u n d  70er Jahren, am Ende der hier untersuchten Zeitspanne, bestimmten die 

Todesfälle immer deutlich die  Entwicklung; 

Als d r i t t en  P u n k t  hat te  a Spescha "das Wegheurathen der Weibsbilder (und) das 

Dienstnehmen der Männer" genannt. Die Migration, besonders die  Emigration, w"r- 

de berei ts  mehrmals a l s  das eigentliche Merkmal des 19. Jh. bezeichnet. Die 

folgende Berechnung mag dies veranschaulichen: 

Tab. 18: Wanderunqsbi 1 anz 1762 - 1880 3 

Jahre Natürl iches Real es Differenz jährl iche Migration 
Wachstun Wachstun Personen % der Bevöl kening 

1 )  Bickel, S. 148 
2) Zun Teil lässt es sich mit den Quellen erklären: Ehrend die Zahl der Taufen mit grosser Genauig- 

keit aufgezeichnet wurde, blieben die Sterbefal le bis in die 30er Jahre des 19. Jh. oft ohne Eip 
tragung ins Kirchenbuch. So wurden Kinder, die wenige Tage nach der Taufe starben, bezeichnender- 
weise lediglich im Taufbuch registriert. Man darf also davon ausgehen, dass zwischen 1770 + 1830 
die Sterbezahlen un 1 - 2 Personen höher lagen; das natürliche Wachstun also etwas geringer war. 

3) Natirl iches Wachstum = Geburten minus Sterbefal le / Reales Wachstun = Volkszählungen. 



D i e  j ä h r l i c h e n  M i g r a t i o n s z a h l e n  des 18.Jh. s i n d  wohl zu hoch - i m  Kanton U r i  

oder  i m  Un te rengad in  be t rugen  s i e  2.0. l e d i g l i c h  0.8%:' s i e  s i n d  h i e r  v o r  a l -  

lem auf d i e  ungenauen Ki rchenbuchein t ragungen zurückzuführen.  

Fur d i e  g rosse  Depressionsphase 1835 - 1880 hingegen s i n d  d i e  Zahlen p l a u s i b -  

l e r .  Ohne Auswanderung wäre d i e  Bevölkerung um 30% angewachsen, t a t s ä c h l i c h  

sank s i e  aber um 24.9%. Demnach wanderten i m  D u r c h s c h n i t t  j ä h r l i c h  13 Personen 

aus, was 1.2% d e r  Bevöl kerung entsprach.  

D ie  neu zugezogenen Personen e rsche inen  i n  de r  Wanderungsbi lanz a l l e r d i n g s  

n i c h t ;  zumindest i n  den 60er  und 70er  Jahren war desha lb  d e r  A n t e i l  d e r  Aus- 

wanderer höher a l s  0.6%, da e r s tma l s  e i n e  g rösse re  Anzahl aus länd i sche r  A rbe i -  

t e r  m i  t gezäh l  t worden war. 

M i t  d i esen  etwas a b s t r a k t e n  Berechnungen wurden d i e  komplexen Beziehungen zwi-  

schen de r  S t e r b l i c h k e i t ,  d e r  G e b u r t e n h ä u f i g k e i t  und d e r  M i g r a t i o n  zunächst  r e i n  

q u a n t i t a t i v  e r f a s s t .  I n  den fo lgenden  K a p i t e l n  s o l l e n  nun d i e  v i t a l e n  E r e i g n i s -  

se Ehe, Gebur t  und Tod i m  Zusammenhang m i t  den ökonomischen und s o z i a l e n  E re i g -  

n i ssen  und En tw ick lungen  b e t r a c h t e t  werden. D ie  R i t u a l e  und Bräuche, welche 

d i e s e  w i c h t i g s t e n  E r e i g n i s s e  i m  Leben b e g l e i t e t e n ,  s t e l l t e n  e i nen  bedeutenden 

T e i l  des d ö r f l i c h e n  Zusammenlebens dar.  S i e  werden, s o w e i t  s i e  unser  C h r o n i s t  

a  Spescha au fgeze ichne t  ha t ,  desha lb  i n  d i e  Be t rach tung  mi te ingesch lossen .  

3.3.2 D ie  Ehe 

I I 
Die  Gewohnheiten b e i  den Einsegnungen haben etwas besonderes an s ich ,  

w e i l  s i e  l ä n d l i c h  s ind .  Nach Vermögen und Landesgebrauch i s t  d i e  B r a u t  
m i t  dem Kranz geschmückt; d i e  B r u s t  i s t  i n  Schar lach,  d i e  Lenden i n  Kar- 
mosin e i n g e h ü l l t ;  d e r  H a l s  i s t  m i t  K o r a l l e n  und Granaten n i e d l i c h  und 
sauber behängt; de r  Bräu t igam i s t  aber  m i t  dem Majen ausgeschmückt." 2) 

Nach dem Ki rchgang t r a t  das schmucke Paar durch  das S p a l i e r  d e r  Jungmannschaft 

auf den D o r f p l a t z  , wo d e r  " c a p i t a n i  da mats" - de r  Hauptmann d e r  Knabenschaft  - 

1 ) Bielmann, S. 29, 34; Mathieu 11, S. 250. Ohne Emigration hatte die Bevöl kemng des Tavetsch 
1768 - 1790 um 61% und 1791 - 1805 un 22% z u n e k n  nüssen! 

2) a  Spescha, S. 247 



i n  s e i n e r  t r a d i t i o n e l l e n  Rede den V e r l u s t  "zwei  d e r  schönsten und w o h l r i e c h e n d -  

s t e n  Blumen. ( . .)  z u r  U n z e i t  und i m  Schmucke d e r  B l ü t h e  aus dem G a r t e n  d e r  l i e b -  

r e i c h s t e n  und z a r t e s t e n  Jugend ausgepf  1  ü c k t "  i m  Namen d e r  D o r f  jugend z u t i e f s t  

bedauer te .  Darauf  wurde b i s  i n  d i e  Nacht  h i n e i n  "gesp iesen,  geschossen und ge- 
I 

gense i  t i g  v i v a z i e r t " .  

I n n e r h a l b  des  J a h r e s a b l a u f e s  war  d e r  Z e i t p u n k t  des H o c h z e i t t a g e s  - w i e  so  man- 

ches i m  T a v e t s c h  -an best immte Rege ln  gebunden. D i e  k i r c h l i c h e  V o r s c h r i f t  u n t e r -  

s a g t e  i n  den Adventswochen und i n  d e r  F a s t e n z e i t  d i e  Trauung. Desha lb  waren d i e  

Page v o r  und nach dem Dezember und März d i e  b e l i e b t e s t e n  H e i r a t s d a t e n :  Etwa 

2 /3  a l l e r  H o c h z e i t e n  wurden i m  Februa r ,  A p r i l  und November gesch lossen.  I n  d e r  

ü b r i g e n  Z e i t  l i e s s  d i e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  A r b e i t  wen ig  G e l e g e n h e i t  f ü r  F e s t -  

l i c h k e i t e n .  Das g a l t  besonders  f ü r  d i e  Z e i t  zw ischen  August  und Oktober ,  i n  d e r  

d i e  E r n t e  e i n g e b r a c h t  werden musste.  

Dem L i e b r e i z  d e r  T a v e t s c h e r  Frauen - "(..) i h r e  Haare s i n d  l a n g  und b lond,  i h r  

Gang i s t  s c h n e l l  und a u f r e c h t ,  i h r e  Anrede s c h n e l l  und l e b h a f t l f 2  - dem s i c h  

nach Kar1  Hager noch d i e  A r b e i t s f r e u d e  h i n z u g e s e l l t e ,  waren n i c h t  n u r  e i n h e i m i -  

sche Männer e r l e g e n .  I m  18. Jh. nahmen I'(. . ) v i e l e  dek j ungen  Mädchen anderswo- 

h i n  D i e n s t e ,  werden d o r t  wegen i h r e r  S c h ö n h e i t  v e r l i e b t ,  z i e h e n  aus dem Tah l  

i h r  Vermögen und verarmen dadurch  i h r  ~ e b u r t s l a n d " . ~  D iese  (Un)S i  t t e  f i n d e t  s i c h  

auch noch i m  19. Jh.; a l l e r d i n g s  b e t r a f  s i e  n u r  e i n e n  k l e i n e n  T e i l  d e r  Tave- 

t s c h e r  Frauen: 1835 waren l e d i g l i c h  17 Frauen i m  A l t e r  von 20 - 50 Jah ren  aus- 

s e r h a l b  des T a l e s  " i m  D i e n s t " ,  d.h. n u r  gerade 9% d e r  w e i b l i c h e n  Bevö lke rung  

d e r  A l t e r s k l a s s e ,  i n  d e r  d i e  o b i g e  Beschre ibung  noch z u t r e f f e n  mochte. 4 

Wen such ten  s i c h  d i e  P a v e t s c h e r  Frauen und Männer zum E h e p a r t n e r  aus, wenn s i e  

i h r  Gebur t s1  and n i c h t  ' 'verarmen" wo1 1  t e n ?  

1) a  Spescha, S. 248. Dem Brautpaar wurde das Ehebett wie den Verstorbenen der Sarg m i t  Hobelspäne 
bestreut, denn,so Spescha: "Gedenke Mensch, dass du m i t  deinen Listen Asche seiest und wieder 
zu Asche werdest." Die "Lüste" hatte a  Spescha dem bekannten lateinischen Spruch der Anschau- 
1  ichke i t  halber noch untergeschoben. 

2) a  Spescha, S. 24.1 
3) a.a.0. Das Sprichwort besagte: Man weiss nicht, wo &dchen und Pferde ih re  Knochen lassen. 
4) VZ 1835 



Tab.19: I m  Tavetsch geschlossene Ehen 1770/1815 und 1840/7g1 

( m i  t Wohnort Tavetsch)  

He rkun f t  1770/1815 18401 1879 
Anz. % Anz. % 

Beide P a r t n e r  aus dem Tavetsch 160 7 9  152 85 

auswär t ige  Ehef rau:  Surse lva  19 10 
Graubünden 1 

11 
1 

Schweiz 3  1  7  

Aus 1 and - 1 

auswär t i ge r  Ehemann: Surse lva  13 10 
Graubünden 1 - 
Sc hwe i z 2 

8 - 7 

Aus1 and 1 2  

Beide P a r t n e r  a u s w ä r t i g  4  2  1  1  

A Spescha h a t t e  z w e i f e l l o s  etwas ü b e r t r i e b e n ,  denn v i e r  von f ü n f  Ehen wurden 

auch zu s e i n e r  Z e i t  zwischen Tave tscher  Bürgern geschlossen. Daran ände r t e  s i c h  

i m  19. Jh. wenig. 

D i e  be inahe i d e n t i s c h e  Zahl b e s t ä t i g t  d i e  oben a n g e s t e l l t e n  Ueberlegungen über  

E r b p r a x i s  und Bodenmarkt: B e s i t z  war, neben dem L i e b r e i z ,  d e r  entscheidende Fak- 

t o r  au f  dem H e i r a t s m a r k t  - oder,  nach einem romanischen Spr i chwor t :  "Kühe m i t  

schönem Eu te r  und Frauen m i t  v i e l e n  Wiesen f i n d e n  immer e i nen  Absatz! ' '  

Endogamie en t s tand  n i c h t  r e i n  z u f ä l l i g  aus einem Maugel an ansäss igen oder  durch- 

re isenden  Fremden, sondern war f ü r  d i e  E rha l t ung  d e r  B e s i t z s t r u k t u r  und Produk- 

t i o n s w e i s e  e i n e  a b s o l u t e  Voraussetzung. E r s t  du r ch  d i e  Kombinat ion de r  be iden  

E r b t e i l e  ergab s i c h  w iede r  e i n  f u n k t i o n s f ä h l g e r  Bauernbet r ieb,  und j e  näher  d i e  

B r a u t l e u t e  wohnten, d e s t o  l e i c h t e r  f i e l  d i e  Verschmelzung de r  Güter .  D ie  oben 

noch of fengelassene Frage nach d e r  Konsequenz,mit d e r  d i e  R e a l t e i l u n g  durchge- 

f ü h r t  wurde, l ä s s t  s i c h  nun l e i c h t e r  beantworten: D ie  g l e i c h g e b l  iebene und so- 

gar  l e i c h t  gesunkene Anzahl d e r  H e i r a t e n  d e u t e t  a u f  e i n e  best immte Grenze h i n ,  

über  d i e  h inaus k e i n e  w e i t e r e n  B e s i t z t e i l u n g e n  vorgenommen wurden. 

1) Quelle: Kirchenbucher, 1805 - 1810 fehlen die Angaben. 



Um d i e s  b e i  e i n e r  wachsenden Bevö lke rung  - und s o m i t  g r ö s s e r e n  F a m i l i e n  - zu 

e r r e i c h e n  gab es zwei  M ö g l i c h k e i t e n :  

- Der Z e i t p u n k t  d e r  Ehesch l iessung  wurde m ö g l i c h s t  l a n g e  h ianusgezöger t .  

- Man such te  s i c h  f ü r  e i n e  best immte Z e i t  i n  d e r  Fremde e i n  Einkommen, b i s  d e r  

" P l a t z f '  zu Hause " f r e i "  wurde. 

Tab. 20: H e i r a t s a l t e r  1839180 ( E r s t e h e n )  

A l t e r  Ivlänner Frauen 
Anz. % Anz. % 

u n t e r  20 - 3  1  - 
20 - 24 22 9  52 24 
25 - 29 77 33 75 35 
30 - 34 59 25 57 26 
35 - 39 38 17 18 8  
ü b e r  35 16 11 6  
- - 

T o t a l  

@ E h e a l t e r  31 - 6  

58% d e r  Männer und 40% d e r  Frauen verheirateten s i c h  i n  e inem A l t e r  von ü b e r  30 

Jahren;  w i e  i n  anderen R e a l t e i l u n g s g e b i e t e n  war d a m i t  das d u r c h s c h n i t t l i c h e  

H e i r a t s a l t e r  s e h r  hoch. I 

U n t e r  20 Jahren  wurde s e l t e n  e i n e  Ehe gesch lossen;  dagegen v e r h e i r a t e t e  man s i c h  

auch noch im  hohen A l t e r ,  o f t  zum z w e i t e n  Mal, um d a m i t  den K i n d e r n  e i n e n  Vater ,  

e i n e  M u t t e r  zu  geben. (Der  ä l t e s t e  Bräut igam, e i n  M i s t r a l ,  war 77 - s e i n e  Ange- 

t r a u t e  h ingegen l e d i g 1  i c h  221 ) 

Der Z e i t p u n k t  d e r  Ehesch l iessung  h i n g  n a t ü r l i c h  auch von d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  

Lage ab.' Zwischen 1859 und 1862 etwa ä u s s e r t e n  s i c h  zwei, d r e i  s c h l e c h t e  Mark t -  

j a h r e  i n  einem Rückgang d e r  Landkäufe,  d i e  Zah l  d e r  Begräbn isse s t i e g  1864 a u f  

e i n  Maximum und d i e  H e i r a t s f r e q u e n z  sank a u f  1  H o c h z e i t  im  J a h r e  1862. 3  

1) Vgl. Unterengadin (18. Jh. ) 32.3128.3; U r i  (18. Jh. ) 26.5/24(?); Duvin/Pitasch (19. Jh. ) 31125.5; 
Disentis (19.Jh.) 32.8129.6. @eilen: Mathieu 11, S. 81; Bielmnn, S. 42 ff.; Bertogg, S. 79; 
Wettstein, S. 102 f. 

2) "Dariet nitschol las, dar ie t  nozzas" - v ie le  Haselnüsse, v ie le  Hochzeiten! 
3) Vgl. Abbildung 12 



Das d u r c h s c h n i t t l i c h e  E h e a l t e r  i n  den 60er  Jahren war m i t  33.3 resp.  30.6 rund  

zwei  Jahre  höher a l s  i n  "norma]enl' Z e i t e n .  1863, a l s  d i e  Zahl  d e r  Ehen w i e d e r  

zugenommen h a t t e ,  s t i e g  es sogar  a u f  34.5 resp.  33.4 Jahren! O f f e n s i c h t l i c h  ha t -  

t e n  d i e  B r a u t l e u t e  m i t  d e r  H e i r a t  auf bessere  Z e i t e n  gewar te t ,  da d i e  e r f o r d e r -  

l i c h e  T e i l u n g  des e l t e r l i c h e n  Hofes und d i e  Gründung e i n e r  F a m i l i e  i n  d i e s e n  

schweren Z e i t e n  e i n  zu g rosses  R i s i k o  b e d e u t e t  h ä t t e .  

Hohes H e i r a t s a l t e r  a l s  Besi tzerhal tungsmechnisrnus - das g a l t  n a t ü r l i c h  kaum f ü r  

d i e  u n t e r s t e  B e v ö l k e r u n g s s c h i c h t .  Anges ich ts  d e r  wachsenden B e t t l e r s c h a r e n  s tand  

es f ü r  v i e l e  ohne Z w e i f e 1 , d a s s  d i e  H e i r a t s -  und F o r t p f l a n z u n g s f r e u d e  d e r  Armen 

bedeutend g r ö s s e r  war a l s  d i e  d e r  Wohlhabenden. I n  einem Zeitungsartikel wurde 

1849 sogar  e i n  g e s e t z l i c h  f e s t g e l e g t e s  M i n d e s t a l t e r  f ü r  arme Frauen von 35 Jah- 

r e n  g e f o r d e r t .  ' E i n  J a h r  s p ä t e r  me lde te  das g l e i c h e  B l a t t ,  d i e  H e i r a t s l u s t  i n  

D i s e n t i s  s e i  e i n d e u t i g  zurückgegangen. D ies  s e i  e i n  schöner E r f o l g  b e i  d e r  Abnah- 

me des schon "von kommunist ischen Ideen  a t t a c k i e r t e n "  P r o l e t a r i a t s .  2  

D i e  z w e i t e  M ö g l i c h k e i t ,  R e a l t e i l u n g  f l e x i b l e r  zu handhaben, war d i e  temporäre 

Auswanderung d e r - j u n g e n  Tavetscher .  

D i e  zunehmende M o b i l i t ä t  h a t t e  auch f ü r  das H e i r a t s v e r h a l t e n  Folgen. D i e  Zahl  

d e r  n i c h t  i r n  Tave tsch  gesch lossenen Ehen s t i e g  d e u t l i c h  an: War es 1840/49 noch 

e i n e  (gegenüber 41 i r n  Tave tsch) ,  so e r r e i c h t e n  s i e  1870/79 m i t  26 be inahe d i e  

Zahl  d e r  i r n  T a l  gesch lossenen Ehen (36) .  

D i e  Tave tscher  fanden immer h ä u f i g e r  e i n e  Ehe f rau  d o r t ,  wo s i e  auch mehrhe i t -  

l i c h  a r b e i t e t e n :  i n  Süddeutschland. H i e r  wurden 1870/79 19 d e r  26 Ehen gesch los-  

sen. 

D i e  Farn i l iengründung wurde d u r c h  e r l e i c h t e r t e  N ieder lassungs-  und Erwerbsbe- 

stirnmungen e r m ö g l i c h t .  Das B ü r g e r r e c h t ,  das i n  Graubünden d u r c h  Gewährung ve r -  

sch iedener  P r i v i l e g i e n  e i n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e s  Einkommen g e s i c h e r t  h a t t e ,  war 

i r n  Ausland k e i n e  a b s o l u t e  Voraussetzung mehr f ü r  e i n e n  ~ r w e r b .  Ausserdem a r b e i -  

t e t e n  v i e l e  zunächst  i m  A n g e s t e l l t e n v e r h ä l t n i s ,  a l s  Knechte, Sennen oder  i n  e i -  

n e r  F a b r i k .  
4  

1) h i tg  d i 1  Pievel 14.3.1849 

2) Ders. ~anuar-1851. Das b " K m n i u n i s "  wurde wiederholt.in den Zeitungen aufgegriffen, al- 
lerdings weniger i rn  Sinne des KanManifests, sondern eher als Sanmlbegriff f ü r  a l l e  sozial is t i -  
schen ("gl e i c h c h e r i  schen") Strömingen. 

3) Im 19. Jh. hat nur e in Tavetscher Auswanderer das Deutsche h r g e r w c h t  ewrben. 
4) Vgl. unten S. 143 



3.3.3 K i n d e r  und F a m i l i e  

K i n d e r  waren n i c h t  s e l t e n  e i n  Grund, s i c h  zu v e r h e i r a t e n ,  denn "wenn zwei  n i c h t  

v e r h e i r a t e t e  Personen e i n  K ind zeugen, bezah len  s i e  j e  e i n e  Busse von 10 Gulden 

f ü r s  e r s t e  Mal ,  und müssen ausserdem v o r  G e r i c h t  e r s c h e i n e n .  
I 1  I 

Den aufmerksamen Nachbarn e n t g i n g  es  auch n i c h t ,  wenn v o r e h e l i c h e r  Ve rkehr  s t a t t -  

gefunden h a t t e ;  mehre re  B r a u t p a a r e  wurden vom G e r i c h t  wegen "zu s p ä t e r  E inseg-  

nung" m i t  e i n e r  Busse b e s t r a f t . '  E r s t a u n l i c h ,  dass  t r o t z  den aufmerksamen Nach- 

b a r n  und den d ö r f l i c h e n  M o r a l h ü t e r n  - d i e  Knabenschaf ten - es immer w i e d e r  zu  

U e b e r t r e t u n g e n  kommen konnte.  Von den 69 Prozessen,  i n  denen zwischen 1830 und 

1860 T a v e t s c h e r  wegen v e r s c h i e d e n e r  Vergehen b e s t r a f t  wurden, h a t t e n  25 e i n  " s u r -  

passament c a r n a l "  a b z u k l ä r e n :  23 u n e h e l i c h e  K i n d e r  - 2.5% a l l e r  Gebur ten -, da- 

von 6  V a t e r s c h a f t s k l a g e n  und 3  vergewal  t i g u n g e n .  Au f  bemerkenswerte A r t  wurde 

das Gesetz i m  F a l l e  d e r  v e r g e w a l t i g t e n  Tocher  des v e r a r m t e n  S i g i s b e r t  Monn i n -  

t e r p r e t i e r t :  Der T ä t e r  wurde o f f i z i e l l  wegen Lügens gebüsst ,  d i e  F r a u  a b e r  wegen 
4  

v o r e h e l i c h e m  G e s c h l e c h t s v e r k e h r .  

D i e  Zah l  d e r  u n e h e l i c h e n  K i n d e r  war w a h r s c h e i n l i c h  höher  a l s  es d i e  G e r i c h t s p r o -  

t o k o l l e  be legen:  E i n i g e  Frauen entzogen s i c h  d e r  Schande d u r c h  Wegzug aus d e r  

Gemeinde. S i e  wurden, da s i e  dadurch "das Gesetz täusch ten" ,  aus dem H o c h g e r i c h t  

v e r b a n n t m 5  Ueber das S c h i c k s a l  d e r  u n e h e l i c h e n  K i n d e r  w i r d  n i c h t s  b e r i c h t e t  - 

es l ä s s t  s i c h  auch ohne v i e l  P h a n t a s i e  ausmalen. Das K ind ,  das 1833 t o t  z u r  W e l t  

kam - d i e  M u t t e r  v e r s u c h t e  v e r z w e i f e l t ,  es noch zu s t i l l e n ,  d e r  V a t e r  w o l l t e  e s  

n i c h t  a l s  s e i n e s  anerkennen - V  wurde vom K i r c h e n d i e n e r  s t i l l s c h w e i g e n d  begraben 
6 - neben dem F r i e d h o f .  

Etwa 3% d e r  Neugeborenen waren unerwünscht .  Waren dann d i e  ü b r i g e n  97% Wunsch- 

k i n d e r ?  Oder anders  g e f r a g t :  Gab es i m  Tave tsch  i m  w e i t e s t e n  S inne  e i n e  Fami- 

1  i e n p l  anung. 

E i n  Grund dazu wäre  d i e . Z e r s p l i t t e r u n g  des B e s i t z e s  d u r c h  d i e  R e a l t e i l u n g  gewe- 

sen. Auch d e r  Kampf ums t ä g l i c h e  B r o t  h ä t t e  zu e i n e r  k l e i n e r e n  K i n d e r s c h a r  m o t i -  

v i e r e n  können. Doch F a m i l i e n p l a n u n g  - e h e l i c h e  E n t h a l t s a m k e i t  - wurde von d e r  

1) Kreisdekrete 1835, A r t .  1  
2) Pmtocol l  Criminal 1830 - 60 
3) Die Delinquenten waren r e i s t  geständig: Nach jeder Frage verabreichte der Weibel beiden v ie r  

Schläge aufs Gesäss. 
4) Pmtocol l  Criminal 1850. 1857 stand d ie  Frau wegen eines unehelichen Kindes vor Gericht. 
5) Kreisdekrete 1835, A r t .  9 
6) Pmtocol l  Criminal 1833 



k a t h o l i s c h e n  K i r c h e  g r u n d s ä t z l i c h  verboten.  K inde r  waren e i n  Geschenk Got tes ;  

s i e  kamen, wann s i e  w o l l t e n .  

Abb. 14: Jahresze i  t l  i c h e  V e r t e i l u n g  d e r  Konzept ionen und Taufen 1770/1820, 1820/1880 
1 
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Februar  und März waren d i e  Monate, i n  denen d i e  me is ten  Taufen g e f e i e r t  wurden. 

Doch auch i m  Herbst ,  i n  d e r  a r b e i t s r e i c h e n  E r n t e z e i t ,  wurden d i e  K inde r  geboren. 

Es war a l s o  n i c h t  d i e  Taufe, sonderndas Empfängnis. dessen Z e i t p u n k t  durch  das 

A r b e i t s j a h r  best immt wurde. Zwischen August und November l i e s s  d i e  A r b e i t s b e l a s t -  

ung ke ine  besondere L u s t  f ü r  e l t e r l i c h e s  Beisammensein aufkommen. Dagegen war 

d e r  F r ü h l i n g  - e r  r e i c h t e  i m  Tavetsch b i s  i n  den Monat J u l i  h i n e i n  - d i e  Z e i t ,  

i n  d e r  s i c h  das Leben " m i t  besonderer L iebe  f o r p f l a n z t .  
112 

"Der Va te r  seh t  d e r  F a m i l i e  vor,  u n t e r  i h n  i s t  d i e  Mu t t e r ,  und d i e s e  muss ihm - 
113 nachgeben und ihm i n  r e c h t e n  Sachen gehorchen. Was während de r  Ehe geschah, 

1) &thcde von M. Fleury und L. Henry: Die unterschiedliche Lange der Monate wird ausgeglichen 
und die absoluten Werte m i t  Verhältniszahlen ersetzt. Vgl. Henry, S. 45 

2) Mathieu 11, S. 114 
3) a Spescha, Katechisnis, S. 37 



b l i e b  a l l e i n  Sache d e r  Ehe leu te .  Vor d e r  H e i r a t  aber  wurde d i e  s e x u e l l e  E n t h a l t -  

s a m k e i t  m i t  a l l e n  M i t t e l n  überwacht .  D i e  b e s t e  Lösung, d i e  K i n d e r s c h a r  k l e i n  zu 

h a l t e n  war d e s h a l b  e i n  hohes H e i r a t s a l t e r .  Dadurch wurde g l e i c h z e i t i g  d i e  Zahq 

d e r  Erben und d a m i t  d e r  Be t r i ebsg ründungen  r e g u l i e r t .  " H e i r a t e  langsam, dann 

musst  du n i c h t  d r e i e n  B r o t  geben", l a u t e t  das romanische S p r i c h w o r t .  Doch ob- 

schon d i e  F r u c h t b a r k e i  t s p e r i o d e  d e r  Tave tscher  Frauen m i t  e inem H e i r a t s a l t e r  von 

28 - 29 Jah ren  d e u t l i c h  v e r k ü r z t  war, b r a c h t e n  s i e  v i e l e  K i n d e r  a u f  d i e  Wel t .  

Zwischen 1770 und 1799 f i e l e n  6.2 Gebur ten auf e i n e  Ehe - e i n e  i m  V e r g l e i c h  zu an- 

d e r n  Regionen s e h r  hohe Zah l .  I m  19. Jh. wurden zwar w e n i g e r  K i n d e r  z u r  W e l t  ge- 

b r a c h t ,  doch man h e i r a t e t e  auch s e l t e n e r ;  noch immer f i e l e n  4.9 Gebur ten  a u f  e i -  

ne Ehe. 1  

" E i n  K i n d  i s t  wen ig  
zwei  i s t  r i c h t i g ,  
d r e i  i s t  eng, 
v i e r  i s t  e i n  Gedränge, 
f ü n f  i s t  e i n e  Menge und 
sechs s t ü r z t  zusammen. " ( T a v e t s c h e r  S p r i c h w o r t )  

Waren nun d i e  T a v e t s c h e r  F a m i l i e n  t a t s ä c h l i c h  so g ross ,  w i e  es d i e s e  Zah len  ver -  

muten lassen ,  und w i e  es i n  d e r  L i t e r a t u r  s e h r  o f t  a l s  Ta tsache  h i n g e s t e l l t  

w i rd? '  

Tab.21: F a m i l i e n g r ö s s e  1768, 1791, 1850 

F a m i l i e n  m i t  Anzahl  0 Anzah l  K i n d e r  
K i n d e r n  3 )  K i n d e r  p r o  F a m i l i e  

Es war demnach wohl  eng, v . i e l l e i c h t  auch ö f t e r s  e i n  Gedränge, abe r  zusammenstür- 

zen t a t  d e r  H a u s h a l t  i n  n u r  wen igen F ä l l e n .  

D i e  a u f f a l l e n d  hohe D i f f e r e n z  d e r  K i n d e r z a h l e n  zu  den oben genannten Zah len  kann 

mehrere  Ursachen haben. V i e l l e i c h t  wurden n i c h t  a l l e  H o c h z e i t e n  e i n g e t r a g e n  (un- 

1) Vgl. Ur i  1830: 5.7 (Bielmnn, S. 48); Unterengadin (Tarasp) anfangs 19.Jh.: 4.4 ( k t h i e u  11, S . l l l )  
Gezählt wurden nur Ehen m i t  Kindern. Hochzeiten und Kindern von i m  Ausland k s e n d e n  sind nicht  
enthalten. 

2) z.B. neuestens bei b h l e r  1975, S. 124 
3) ink l .  Witwe/r m i t  Kindern. 



w a h r s c h e i n l i c h ) ,  o d e r  d i e  k u r z f r i s t i g  abwesenden K i n d e r  - z.0. d i e  sog. "Schwa- 

bengänger" - waren n i c h t  m i t g e z ä h l t  worden (was 1850 t a t s ä c h l i c h  d e r  F a l l  wa r ) .  

Der Haup tg rund  l a g  j e d o c h  i n  d e r  hohen S ä u g l i n g s -  und K i n d e r s t e r b l i c h k e i t .  Jede 

F a m i l i e  musste  f r ü h e r  ode r  s p ä t e r  e i n  b i s  zwei  K i n d e r  zu Grabe t ragen :  ( v g l .  

nächs tes  K a p i t e l ) .  M i t  den m e d i z i n i s c h e n  F o r t s c h r i t t e n  des 19. Jh. ä n d e r t e  s i c h  

d i e s :  D i e  G e b u r t e n h ä u f i g k e i t  nahm zwar ab, doch auch d i e  Gefahr ,  dass das K i n d  

schon b e i  d e r  G e b u r t  o d e r  an e i n e r  K i n d e r k r a n k h e i t  s t a r b ,  wurde k l e i n e r .  D i e  

F a m i l i e n  wurden zunehmends g r ö s s e r .  

Abb.15: H a u s h a l t s g r ö s s e n  1768, 1791, 1850 

% a l l e r  Ilauslialte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Anzahl Piitglieder/Haushalt 

D i e  Bevö lke rung  war, w i e  w i r  b e r e i t s  w issen,  s e i t  1768 angewachsen und sank e r s t  

nach 1850 w i e d e r  a u f  den g l e i c h e n  Stand zu rück .  D i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  H a u s h a l t s -  

g rossen  sche inen  d i e s  auf den e r s t e n  B l i c k  zu  b e s t ä t i g e n :  1768 b e t r u g  s i e  4.1 

Personen, 1791 4.3, 1850 w i e d e r  4.1, 1860 und 1870 s c h l i e s s l i c h  4.2. Doch t r o t z  

d e r  e r s t a u n l i c h e n  A u s g e g l i c h e n h e i t  h a t t e  s i c h  i n  d e r  Zusammensetzung d e r  Haushal-  

t e  e i n i g e s  geänder t :  D i e  Zah l  d e r  a l l e i n  o d e r  zu z w e i t  lebenen Personen war von 

24% auf 35% g e s t i e g e n ,  während d i e  H a u s h a l t e  m i t  3  - 6  Personen n u r  noch 47% 

s t a t t  62% ausmachten. Den A u s g l e i c h  zu den E i n -  und Zwe ipe rsonenhausha l ten  schu- 

f e n  nun mehrere  g r ö s s e r e  F a m i l i e n ;  gegen Ende des 19. Jh. und zu Beg inn  des 20. 

Jh. waren F a m i l i e n  m i t  zehn, z w ö l f  K i n d e r n  k e i n e  S e l t e n h e i t  mehr. 



D i e  Tendenz, a l l e i n e  o d e r  zu z w e i t  zu wohnen, s p i e g e l t e  s i c h  i n  d e r  Veränderung 

des S o z i a l k ö r p e r s :  D e r  A n t e i l  d e r  ä l t e r e n  Bevö lkerungsgruppen wurde zusehends 

g r ö s s e r ,  es wurden immer w e n i g e r  K i n d e r  geboren und immer mehr j u n g e  Tave tscher  

wander ten aus. A l l e r d i n g s  k o n z e n t r i e r t e  s i c h  d i e s e r  Vorgang a u f  d i e  S i e d l u n g s -  

z e n t r e n  Rueras und Sedrun, während - w i e  w i r  w e i t e r  oben f e s t s t e l l e n  konn ten  - 

i n  den k l e i n e r e n  Ans ied lungen  w e i t e r h i n  d i e  g rossen  F a m i l i e n  v o r h e r r s c h t e n .  
1  

Wie w i r k t e n  s i c h  d i e s e  Veränderungen nun a u f  d i e  H a u s h a l t s f o r m e n  aus? D i e  Un- 

t e r s c h e i d u n g  d e r  H a u s h a l t e  nach d e r  A r t  d e r  v e r w a n d t s c h a f t l i c h e n  Verb indung d i e  

zwischen den M i t g l i e d e r n  bestand,  h a t  f o l g e n d e s  B i l d  ergeben:  

Tab. 22: Haushal  t s f o r m e n  1768, 1791, 1850 

1768 1791 1850 
Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Ehepare 
Ehepaare m i  t Kindern 

W i  twer/Wi twe rni t Kindern 

Geschvi sterhaushal t 

Farni 1 i e  (1. ) m i t  Geschwistern 
Familie (1. ) m i t  E l t e r n  

Nicht-Verwandte 

Al  l e i  nstehende 

Total 217 100% 229 100% 241 100% 

Der-  A n t e i l  d e r  Ehepaare m i t  K i n d e r n  sank d e u t l i c h  u n t e r  d i e  H ä l f t e  a l l e r  Haus- 

h a l t e  - e i n e  E n t w i c k l u n g ,  d i e  w i e  gesag t  besonders  i n  Rueras und Sedrun zu be- 

obach ten  war. Dagegen s t i e g  d i e  Zah l  d e r  A l l e i n s t e h e n d e n  und, a l l e r d i n g s  n u r  

l e i c h t ,  d i e j e n i g e  d e r  Ehepaare ohne K inder .  

U n v e r ä n d e r t  b l i e b  h ingegen  d i e  g e r i n g e  Zah l  d e r  Dre igenera t ionen-Hausha l te .  

Nach d e r  E r b t e i l u n g  und d e r  Gründung e i n e s  neuen H a u s h a l t e s  f ü h r t e n  d i e  G r o s s e l -  

t e r n  i h r e n  e i g e n e n  H a u s h a l t  w e i t e r  - f ü r  e i n  Zusammenleben war  i n  den m e i s t e n  

Häusern zu wen ig  P l a t z .  

1) Vgl . oben S. 20 



3.3.4 Der Tod 

Kaum b l i c k t e  das Neugeborene i n  das G e s i c h t  d e r  e r s c h ö p f t e n  M u t t e r ,  begannen f ü r  

i h n  auch schon d i e  S c h w i e r i g k e i t e n .  Es war n i c h t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ,  dass es 

noch l e b t e ,  und d i e  Auss ich ten ,  e i n  hohes A l t e r  zu e r r e i c h e n ,  waren g e r i n g .  Das 

f i n g  b e r e i t s  b e i  d e r  "Hebamme" an, e i n e r  ä l t e r e n ,  e r fah renen ,  aber  n i c h t  ausge- 

b i l d e t e n  Nachbar in .  T r a t e n  K o m p l i k a t i o n e n  e i n ,  war k e i n  A r z t  z u r  S t e l l e ;  n i c h t  

s e l t e n  musste d i e  Hebamme e i l i g s t  das K i n d  taufen,  bevor  es - t o t  - z u r  W e l t  kam. 

H a t t e  d e r  S ä u g l i n g  das e r s t e  J a h r  übers tanden,  war i m  19.Jh. auch 8 oder  9  von 10 

K i n d e r n  ge lang,  waren d i e  Probleme noch l ä n g s t  n i c h t  übers tanden.  

I '(..) man a c h t e t  d i e  R e i n l i c h k e i t  b e i  den K i n d e r n  zu wenig, man f ä s c h t  
( w i c k e l t )  s i e  zu sehr  e i n ;  man nimmt zu wenig  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  R e i n l i c h -  
k e i t  i h r e r  L i e g e s t ä t t e n ,  man ö f f n e t  d i e  Zimmer, w o r i n  d i e  K i n d e r  l i e g e n ,  
zu s e l t e n ,  man b a d e t  s i e  zu s e l t e n  oder  g a r  n i e ,  man l a s s t  s i e  von K i n d e r n  
o d e r  a l t e n  Menschen v e r p f l e g e n ,  aufheben und t r a g e n ,  aber  auch von i h n e n  
f a l  l e n ,  e r d r ü c k e n  und v e r d e r b e n . " l )  

D i e  Angaben, d i e  s i c h  aus den K i rchenbüchern  he raus lesen  lassen ,  s i n d  d e u t l i c h  

genug: 

Tab.23: K i n d e r s t e r b l i c h k e i t  1837 - 1870 
2  

Tcdesal ter Anzahl verstor- i n  2 a l l e r  i n  % a l l e r  
bene Kinder (3) Geburten Tcdesfal l e  

E ines  von v i e r  K l e i n k i n d e r n  ü b e r l e b t e  d i e  Fo lgen  d e r  s c h l e c h t e n  Behandlung n i c h t ;  

e i n  heiratsfähiges.  A l t e r  e r r e i c h t e n  von d r e i  K i n d e r n  n u r  de ren  zwei .  M i t  anderen 

Worten: Wenn jemand zu Grabe g e t r a g e n  wurde, dann h a n d e l t e  es s i c h  etwa jedes  

z w e i t e  Mal um e i n  K ind!  

1) a  Spescha, S. 241 
L) &el le: K i  rc,Lien%cher 
3) ink l .  35 Totgeburten 



D i e  oben b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t e  D i f f e r e n z  zwischen Gebur ten und K i n d e r z a h l e n  

s c h e i n t  s i c h  a l s o  zu b e s t ä t i g e n .  Wir d ü r f e n  auch annehmen, dass d i e  Säug l i ngs -  

und K i n d e r s t e r b l i c h k e i t  i m  18. Jh. höher  war:  D i e  K i r c h e n b ü c h e r  e n t h a l t e n  m i t  

g r o s s e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  n i c h t  a l l e  ges to rbenen  K l e i n k i n d e r .  I 

Da d e r  A n t e i l  d e r  endogenen Todesursachen, d i e  f ü r  d i e  S ä u g l i n g s s t e r b l i c h k e i t  
i m  e r s t e n  Monat v e r a n t w o r t l i c h  waren - K o m p l i k a t i o n e n  b e i  d e r  Gebur t ,  Erbschä- 

den -, i m  19. Jh. noch immer b e i  rund  55% lag, '  d ü r f t e  nun das wachsende Be- 

w u s s t s e i n  f ü r  e i n e  besse re  P f l e g e  d i e  Gefahren,  denen das K l e i n k i n d  a u s g e s e t z t  

war,  e twas v e r r i n g e r t  haben. W i c h t i g e r  abe r  war wohl  d i e  v e r b e s s e r t e  m e d i z i n i -  

sche Vorsorge,  denn " ( .  . )  auf dem K i n d s b e t t e  s t e r b e n  h i e r  aus Mangel an e r f a h -  

renen  Hebammen v i e l e  M ü t t e r  und K inder ,und an den K i n d s b l a t t e r n  s t e r b e n  mög- 

1  i c h s t  v i e l e  s ä u g l  inge,'13 k l a g t e  noch 1805 a  Spescha. 

Wenn e r  nach Hager m i t  s e i n e r  D iagnose auch n i c h t  d i e  Pocken geme in t  haben 

k o n n t e 1 4  so t r a t  d i e  genannte  Seuche dennoch immer w i e d e r  a u f .  I m  J a h r e  1810 

etwa s t a r b e n  i n n e r h a l b  von n u r  4  Monaten, von Mai b i s  August ,  10 K i n d e r ;  i m  

g l e i c h e n  J a h r  wurde n u r  e i n  Erwachsener begraben. D i e s e  Häufung von Kinds- 

t o t e n  war e i n z i g a r t i g  und m i t  S i c h e r h e i t  auf d i e  P o c k e n k r a n k h e i t  zu rückzu füh ren .  

D r e i  J a h r e  f r ü h e r  h a t t e  d i e  Seuche i n  mehreren Gegenden Todesop fe r  g e f o r d e r t  5 

- v i e l l e i c h t  auch i m  Tavetsch,  doch f e h l e n  h i e r  d i e  Au fze i chnungen  d e r  P f a r r -  

he r ren .  A Spescha w o l l t e  den T a v e t s c h e r n  d i e  Schu tz imp fung  wärmstens empfehlen,  

I ' ( . . )  a l l e i n  i c h  b e z w e i f l e  r e c h t  seh r ,  ob i c h  b e i  den vermummten ( f ü r  Be leh rung  
116 u n z u g ä n g l i c h e n )  W e i b s b i l d e r n  Ank lang f i n d e n  würde. Es v e r g i n g e n  wohl  noch e i -  

n i g e  Jahre ,  b i s  d i e  Impfung auch i m  T a v e t s c h  d i e  Zah l  d e r  so  j u n g  Gestorbenen 

zu senken vermochte.  

H a t t e n  d i e  K i n d e r  d i e  e r s t e n  k r i t i s c h e n  J a h r e  übers tanden ,  so s t i e g e n  auch d i e  

Chancen, e i n  hohes A l t e r  zu e r r e i c h e n .  D i e  Gefahr, an e i n e r  i n f e k t u ö s e n  Krank- 

h e i t  zu s t e r b e n ,  nahm ab, b l i e b  a b e r  dennoch w e i t e r h i n  p r ä s e n t .  V i e l e  K i n d e r  

zw ischen  10 und 15 Jahren,  d i e  den Sommer i m  f e r n e n  Schwabenland v e r b r a c h t e n ,  

kamen n i c h t  n u r  m i t  dem t r a d i t i o n e l l e n  Paar  Schuhe, sondern  nach a  Spescha o f t  

auch m i t  e i n e r  c h r o n i s c h e n  Tuberku lose  zu rück .  

1 ) Saug1 ingssterbl i chke i t  (0-1 Jahr) i n  anderen Regionen: Unterengadin (Ftan) 1830: 17.6% 
(Mathieu 11, S. 58); Aquila, 19. Jh. : 12-20% (Peyer, S. 29); Disentis, 19. Jh. : 19.3% 
(Wettstein, S. 105 f). 

2)- Peyer, S. 30 
3) a  Spescha, S. 253 
4) Vgl . a Spescha, S. 263, K m n t a r  K. Hager. 
5) Peyer, S. 101 
6) a  Spescha, S. 254 



D i e  Todesursachen d e r  erwachsenen T a v e t s c h e r  wurden von den P f a r r h e r r e n  n u r  

i n  Ausnahmefä l len  i r n  K i r chenbuch  f e s t g e h a l  t en . '  Das mag a n  i h r e r  m e d i z i n i s c h e n  

U n e r f a h r e n h e i t  g e l e g e n  haben - a Spescha etwa g l a u b t e ,  dass  v i e l e  "an unmässi- 

g e r  Traurigkeit  ob i h r e r  mög l i chen  Bestimmung" und an "E rschöp fung  d e r  N a t u r -  

k r ä f t e "  s t a r b e n .  Daneben nannte  e r  a l l e r d i n g s  auch d i e  Lungenentzündung, das 

" F a u l f i e b e r "  ( e i n  S a m m e l b e g r i f f  f ü r  Typhus, Tumor, Krebs,  ' e t c . )  und d i e  "Aus- 

zehrung"  (Lungenschwindsucht ) .  
2  

D i e  Z e i t e n  d e r  g r o s s e n  Ep idemien a b e r  waren v o r b e i .  Nach e i n e r  N o t i z  i m  " Jah r -  

z e i  t enbuch"  h a t t e  d i e  P e s t  i m  16. Jh. e twa 800 Personen d a h i n g e r a f f t ,  a l s o  f a s t  

d i e  gesamte Bevö lke rung  des Tavetschs.  "D iese S t e r b e f ä l l e  waren so g r o s s ,  dass  

man von Wa l tensburg  H e l f e r  m i e t e n  musste, um d i e  V e r s t o r b e n e n  zu begraben.  1'3 

B e r e i t s  50 J a h r e  s p ä t e r  b e d r o h t e  d i e  B e u l e n p e s t  e r n e u t  d i e  Tave tscher .  J e t z t  

wurden K a p u z i n e r  i n s  T a l  g e r u f e n ,  um d i e  To ten  u n t e r  d i e  Erde z u  b r i n g e n .  
4  

Wenn auch s e i t  dem 17. Jh. k e i n e  Ep idemien von ä h n l i c h e m  Ausmass mehr ausbrachen,  

so  p r ä g t e n  s i c h  d i e s e  S t e r b e j a h r e  doch i n  d e r  V o l k s e r i n n e r u n g  e i n .  Noch i m  

19. Jh. b e t e t e  man i m  Ober land  i n  e i n e r  besonderen Prozess ion :  "Von K r i e g ,  Hun- 

g e r  und P e s t  e r l ö s e  uns. oh  Her r .  I 1  5  

U n t e r  K r i e g  und Hunger l i t t  d i e  Bevö lke rung  auch noch i n  den e r s t e n  Jahrzehn- 

t e n  des 19. Jh.. Wohl s t a r b e n  n u r  noch s e l t e n  d i e  Menschen an einem Mangel an 

Nahrung, doch d i e  l a n g e n  Monate d e r  En tbehrung  z e h r t e n  an den " K ö r p e r k r ä f t e n " .  

Um das H u n g e r j a h r  1817 zu über leben ,  "musste d e r  Mensch s e i n e  N a t u r  / d i e  

Menschennatur ,  wechse ln  / s i c h  i n  T i e r f o r m  wandeln  / und w i e  d i e s e  das B r o t  

suchen1', h i e s s  es  i n  Cad ischs ~ e d i c h t . ~  Wenn d i e  Hungersnot  v o r b e i  war, wenn 

s t a t t  "Gräsern,  Knochen und Schnecken" w i e d e r  B r o t  gegessen wurde, s t i e g  auch 

d i e  Zah l  d e r  Begräbn isse .  Der Tod w ä h l t e  dann besonders  u n t e r  den Armen s e i n e  

O p f e r  aus; d i e s e n  b l i e b  zum T r o s t  e i n z i g  das S p r i c h w o r t :  "Wer an Hunger s t i r b t ,  

kommt d i r e k t  i n s  Parad ies .  117 

D i e  N a t u r  bes t immte  j e d o c h  n i c h t  n u r  i n  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  N o t z e i t e n  das Sch ick -  

s a l  d e r  Menschen. 

1) Das gleiche g a l t  im 18. Jh. auch f ü r  das A l te r  der Verstorbenen, das nur dann interessant ge- 
nug war, wenn es über 70 d e r  80 Jahre lag. 

2) a  Spescha, S. 254; vgl. Be-, S. 75 ff. 
3) a  Spescha, S. 254; vgl. P f is ter  1914, S. 42. E r  spr icht  von 600 Toten. 
4) Gadola 1934. S. 104 
5) a.a.0. 
6) "E1 stuev'midar s ia  n a t i r '  , /Natira de charstgieun, /Cun fuorma de th ie r  sevistgir,  /Sc0 quel ls 

tschercar il peun." (G. Cadisch, I g l  onn de F m  1817). 
7) Für d ie  Reichen mxhte  eine andere Redensart Gül t igkei t  besitzen: "Der Hunger, der Hunger, 

schadet n icht  imner. " 



Der Z e i t p u n k t  des Todes i n n e r h a l b  des Jah resab lau fes  g i b t  d a r ü b e r  A u s k u n f t .  

Abb. 16: J a h r e s z e i  tl i c h e  V e r t e i  1 ung d e r  Begräbn isse  1770/1820, 1830/1870 
1 

Der V e r g l e i c h  d e r  b e i d e n  Kurven z e i g t  e i n i g e  bemerkenswer te  U n t e r s c h i e d e :  Da 

i s t  z u n ä c h s t  d i e  ausgepräg te  Tendenz i m  18. Jh., i n  den F rüh l i ngsmona ten ,  d.h. 

von Januar  b i s  A p r i l ,  zu s t e r b e n .  Beinahe d i e  H ä l f t e  a l l e r  Begräbn isse  fanden 

i n  d iesem Z e i t r a u m  s t a t t ,  d i e  andern  v e r t e i l t e n  s i c h  r e c h t  r e g e l m ä s s i g  a u f  d i e  

Sommer- und Herbstmonate.  

I n  dem abgesch lossenen B e r g t a l ,  wo d i e  Menschen i h r e  N a h r u n g s m i t t e l  zum g röss -  

t e n  T e i l  noch s e l b s t  p r o d u z i e r t e n ,  b e d e u t e t e  e i n  s t r e n g e r  W i n t e r  Entbehrungen 

und Gefahren.  Wenn das Essen immer k r a f t l o s e r  wurde und a u f  den Wiesen immer 

noch Schnee l a g ,  d a c h t e  wohl  mancher " i n  unmäss iger  T r a u r i g k e i t f 1  an d i e  "mög- 

1 ) i n k l  . Epidemien und Naturkatastrophen, da diese auch jahreszeit l  i ch  bedingt waren. Nicht ge- 
zäh l t  wurden dagegen d ie  Kriegstoten von 1799. 



l i c h e  Bestimmung" - das schwächte d i e  W i d e r s t a n d s k r ä f t e  und e r h ö h t e  d i e  A n f ä l -  

1 i g k e i t  f ü r  K r a n k h e i t e n .  

S e i t  d e r  M i t t e  des 19. Jh. vermochte  d i e  d u r c h  I m p o r t e  v e r b e s s e r t e  Ernährungs- 

l a g e  d i e  T a v e t s c h e r  aus d e r  u n m i t t e l b a r e n  A b h ä n g i g k e i t  von Na tu r ,  K l i m a  und 

E r n t e e r t r ä g e n  e twas zu l ösen .  Der Z e i t p u n k t  des S t e r b e n s  v e r t e i l t e  s i c h  a l lmäh-  

l i c h  auf das ganze J a h r .  

Das A r b e i t s j a h r ,  we lches  s i c h  ganz den v i e h w i r t s c h a f t l i c h e n  E r f o r d e r n i s s e n  an- 

zupassen h a t t e ,  das K l ima ,  m i t  langen,  h a r t e n  W i n t e r n  und d i e  von d e r  k a t h o l i -  

schen K i r c h e  g e p r ä g t e n  V o r s t e l l u n g e n  von v o r e h e l i c h e r  und e h e l i c h e r  Mora l :  

D iese  d r e i  Merkmale d e r  a l t e n  Bevö lke rungswe ise  best immten auch noch i m  19. Jh. 

Gebur t ,  H e i r a t  und Tod d e r  Tave tscher .  

Veränderungen d e r  Bevö lke rungswe ise  s e t z t e n  e r s t  nach d e r  Jahrhunder twende m i t -  

m e d i z i n i s c h e n  F o r t s c h r i t t e n ,  S i n n  f ü r  s o r g f ä l t i g e r e  P f l e g e  d e r  K l e i n k i n d e r  und 
I 

Hygiene e i n .  Zu r  Senkung d e r  K i n d e r s t e r b l i c h k e i t  kam e i n e  g e n e r e l l e  Verbesse- 

r u n g  d e r  Ex i s tenzbed ingungen  und d i e  S iche rung  d e r  Nahrungsmit te lversorgung.  

Durch das s t e t e  Wachstum d e r  V o l k s z a h l e n  e r h ö h t e  s i c h  d e r  Druck  a u f  das Bevö l -  

kerung-Ressourcen-Verhä l tn is .  E i n e  "Ueberbevö lkerung"  - von i h r  w i r d  u n t e n  noch 

d i e  Rede s e i n  - und d e r e n  u n a u s w e i c h l i c h e  Auswi rkungen a u f  d i e  soz ioökonomi-  

schen S t r u k t u r e n  k o n n t e  zunächs t  d u r c h  "systemimmanente" R e g u l i e r u n g s f a k t o r e n  

gebremst  werden: M i t  d e r  Erhöhung des H e i r a t s a l t e r s  wurde d i e  Senkung d e r  Fa- 

m i l i e n g r ü n d u n g e n  und e i n e  Reduz ierung d e r  K i n d e r s c h a r  b e w i r k t ,  und d i e  P a r t n e r -  

Wahl i n n e r h a l b  d e r  T a l s c h a f t  s i c h e r t e  den E r h a l t  d e r  B a u e r n b e t r i e b e .  

Das genüg te  s e i t  den 3 0 e r  J a h r e n  n i c h t  mehr. Immer mehr T a v e t s c h e r  mussten i m -  

mer l ä n g e r  i n  d e r  Fe rne  e i n  Auskommen suchen. 




















































