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Historische Datenverarbeitung ond Landesgeschichte 

Micha Rohring 

I. Vorbemerkung 

"HislOrische Datenverarbeilung" bezeichnet alle Verfahren derautomatisierten. d. h. in der Re
gel computergcstiltzten Verarbeitung histo riscber Oaten und Informalionen . Historische Oaten
verarbeitung ist keine Hilfswisse nschaft der Geschichtsforschung, sie ist ein Werkzeug - keine 
Methode, sond ern eine Technik . J 

BewuBt wi rd mit dem Tile! an den Aufsatz, den Erwin Ri edenauer uher die elektronische Da
tenverarbeitung in der Landes- und Gesellschaftsgeschichte gesch rieben hat, angeknilpft .2 Bei 
diesem handelt es sich urn einen der wenigen Texte Uber die Anwendung der Hi stori schen Daten
verarbeitung in der Landesgeschichte. der fUr den Interessierten leicht zu erreichen ist. Neben vie· 
len auch heute noch sehr aktuellen Oberlegungen refe riert Riedenauer darin aber auch e inen in
zwischen vollslandig Oberholten Stand der Technik. fm Vergleich stellt man dann fest , wie stark 
si ch der Anwendungsho rizo nt der Historischen Datenverarbeitung veriindert und erweitert hat. 
MerkwOrd igerweise gibt es daneben kaum Texte, die sich ausdrOcklich mit der Anwendung der 
Datenverarbeitung im Rahmen der Landesgeschichte befassen. Zwar werden Anwendu ngen be
schrieben, die im Bereich der Landesgeschichle anzusiedeln sind, einen Oberblick tiber die Mog
lichkeiten aber gibt es hum. 

Da bier davon ausgegangen wird , daB die Mehrzahl der Leser mil den Techniken der Datenver
arbeitung in der Geschichtswisse nschaft kaum vertraut ist und di e Fachliteratur zu r HiSlorischen 
Datenve rarbeitung oftmals ei n groBes Eigeninteresse des Lesers voraussetzt, sollen hier zuniichsl 

- die Techniken der Historischen Datenve rarbeitung dargestell t und daran anscbli eBend 
(eine r bewiihrten Met hode fo lgend) 

- an hand von konkreten Projekten ihr Einsatz illuslriert werden. Dartiber hinaus fUhren 
dan n 

- Oberlegungen zum Einsatz der Historischen Datenverarbeitung in der Landesgeschichte 
und 

- Forderungen fU r zuku nftige Entwicklungen. 
In der folgenden Darstell ung tiberwiegen Konzepte und Modelle gegenuber konkreten techni

schen LOsungen. Aussagen uber Moglichkeiten und Grenzen, tech nische Details oder auch Unzu
Janglichkeiten ellistierender Systeme sind fU r Rezensionen oder Aufsiitze in EOV-Zeitschriften ge
eignel. Vor diesem Hintergrund e rscheint es wenig sinnvoll, kurzJebige technische Konzepte vor
zustellen . Oer Schwerpunkt liegt auf liingerfristig angelegten theo retischen Konzepten, die mil 
den Bedurfnissen der Geschichtswisse nschaft zusammenbiinge n. 

2. Motivation 

Wozu eigentiich den Computer verwenden? Grundsiitzlicb bleibt festzu
stellen, daB seine Verwendung kein Ausweis besonderer Wissenschaftiichkei t 
is!. Die Geschichtswissenschaft hat in ausreichendem MaB Fragen, die sich 
sehr gut auf traditionelle Weise losen lassen. Computer arbeiten sicherlich 
sehr schnell und konnen einem viel Arbeit abnehmen. lm Gegensatz zu ma
thematischen Problemen, wo drei oder vier Zahlenpaare und vielleicht hun
dert Zeilen Programmtext einen Recbner stun den- oder tagelang beschiiftigen 
konnen, benotigt man zur Losung bistoriscber Fragestellungen in der Regel 
sehr viele Oaten, die man - auch das ist der Regelfall- der Maschine erst durch 
viel Handarbeit priisentieren muB. 

Computereinsatz beginnt si ch dann zu lohnen, wenn eine groBere Menge 
von Oaten mehrfach benotigt wird . Sei es, daB man nach unterschiedlicben 
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Kriterien sortierte Listen erzeugen will oder einerseits eine statisti sche Aus
wertung, anderersei ts eine Autbereitung fUr den Druck plant. Ebenso kann 
man - und das ist ein wichtiges Ziel - eine Quelle durch verschiedene Perso
nen zu unterschiedlichen Zwecken auswerten lassen. 

Friihneuzeitliche Stadtrechnungen etwa kann man geschlossen betrachten, 
urn eine Frage zum stadtischen Haushalt zu kHiren, man kann gezieit die An
gaben zu Ziinften, Wehrwesen, BaumaBnahmen u. a. herausfiltern, man kann 
Listen der erwahnten Personen erstellen und die Quelle zu einer gedruckten 
Edition autbereiten. Diese technischen Maglichkeiten miissen dabei natiirlich 
von einer konkreten Fragestellung geleitet sein, diirfen nicht Selbstzweck wer
den. 

Gerade in der Tatsache, daB man eine maschinenlesbare Quelle von ganz 
unterschiedlicher Seite betrachten kann, ohne ihre eigentIiche Substanz zu 
verandern (die Erzeugung einer Druckvorlage etwa verandert nicht die Origi
naldaten, sondem ergibt eine Kopie mit den natigen Zusatzen fUr den Druck -
FuBnoten, Seitenzahlen, Uberschriften usw.), scheint ein wesenUicher Vorteil 

• 
zu sem. 

Aus dieser zunachst sehr einfach und naheliegend scheinenden Idee, den 
Computer zum Suchen, Sortieren, Drucken, Korrigieren, Rechnen und ande
rem einzllsetzen, erwachsen bei der Anwendung auf historische Phanomene 
einige Komplikationen. Diese sind in der Art der Daten begriindet. Wahr
scheinlichkeiten und Unwagbarkeiten, Vermutungen iiber magliche Zusam
menhange (A konnte das Kind von B sein - oder auch nicht) fallen unter das 
Stichwort "Unscharfe", ein in der Datenverarbeitung noch nicht sehr weit ent
wickelter Terminus. Scheinbar trivia le Fragen wie etwa : Gib mir alle Personen 
zwischen 18 und 25 Jahren, die aus PreujJen stammen, angewandt auf Daten
bestande vergangener lahrhunderte, implizieren Schwierigkeiten, die besten
falls mit den ausgefeiltesten Methoden der KiinsUichen Intelligenz "auf 
Knopfdruck" zu lasen sind. J Zur Lasung dieser und anderer Schwierigkeiten 
hat sich das Arbeitsgebiet der Historischen Datenverarbeitung herausgebil
det, nicht als Selbstzweck, sondem in Anlehnung an konkrete historische Pro
jekte und Untersuchungen. 

3_ Konzepte der Historischen Datenverarbeitung 

In der Historischen Datenverarbeitung wurden sehr unterschiedliche Kon
zepte entwickelt, die an die jeweiligen Fragestellungen angepaBt sind . Zu ei
nem erheblichen Teil spiegeln sie ab er auch die technische Entwicklung und 
insbesondere auch die Erweiterung der Theorie der Datenverarbeitung von 
rein numerischen Problemen hin zu text-, bild- und objektorientierten Verfah
ren wider. Im Folgenden soli eine Ubersicht iiber die bislang entwickelten 
Techniken und Anwendungen gegeben werden.4 

Etwas systematisierend - und damit vereinfachend - werden folgende 
Punkte angeschnitten: 

I. Quantitative Methoden und Statistik, 
2. datenbankorientierte Verfahren, 
3. Objekte als Quellen historischer Forschung. 

Fiir die gewahlte Grenzziehung - die allerdings zu einem gewissen Grad 
willkiirlich bleibt - sprechen sowohl methodisch historische Griinde als auch 
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technische Vnterschiede der jeweils primar eingesetzten Datenverarbeitungs
techniken. 

3.1. Quantitative Methoden/Statistik 

Entsprechend seinem Namen war es nur natiirlich, den Rechner zunachst 
mr vorwiegend numerische Probleme einzusetzen, zumal die Theorie der Da
tenverarbeitung und die technischen Miiglichkeiten der Verspeicherung von 
Daten bis vor gar nicht so langer Zeit kaum etwas anderes zulieBen. 

Wahrend Riedenauer noch der Meinung war, die Verwendung statistischer 
Methoden wiirde sich auf wenige, grundlegende MaBzahlen der desk.riptiven 
Statistik (Millelwert, Median, . .. ) bescbriinken und er die Hauptanwendung in 
der Registererstellung sah ', bahnte sich von Frankreich und den angelsachsi
schen Liindern ausgehend eine viillig and ere Entwicklung an. Mit dem Vor
dringen der Historischen Sozialforschung, die auf einen ausgefeilten Metho
denapparat setzt und eine enge Theoriebindung anstrebt', wurden die Frage
stellungen und die statistischen Modelle zunehmend komplexer. Von der 
Preis- und Beviilkerungsentwick.lung liber die inzwischen weit ausgebauteD 
Modelle zur historischen Demographie, zu kollektiveD Biographien und histo
rischer Wahlanalyse mhrte der Weg. 7 Die Entwicklung der statistischen Me
thodeD und ihrer Anwendung aufhistorische Problemstellungen lief schneller 
ab, als die Ausbildung und VmsetzuDg von Konzepten zur Registererstellung. 
In jedem Fall halle der Einsatz der Datentechnik dort, wo es urn die Bewiilti
gung von Zahlenmaterial ging, sehr tiefgreifenden EinftuB auf die historische 
Forschung. 

Mit Hilfe quantitativer Methoden sollen historische Prozesse und Struktu
ren aul der Basis von Wahrscheinlichkeitsannahmen aulihre Regelha/tigkeit hin 
iiberprii/t 8 werden . Die Statistik wird dabei eingesetzt, urn numerische Daten zu 
verdichten, zu ordnen, zu gruppieren und zu veranschaulichen 9. Nicht notwendi
gerweise beniitigt man hierzu Techniken der Datenverarbeitung. In vielen hi
storischen Arbeiten werden Methoden der deskriptiven Statistik angewandt, 
ohne daB der Forscher sich als .Quantifizierer" bezeichneD wiirde oder mehr 
als einen Taschenrechner eingesetzt hiille. Da sich ab er quantitative Metho
den im Vmfeld der Historischen Sozialforschung, die nicht das einzelne Indi
viduum, son de m eine Gesamtheit von Individuen betrachtet, konzentrieren, 
Iiegt es nahe, den Computer zur Bewiiltigung von Massendaten einzusetzen. 

Insbesondere wird dies hilfreich, weDn man mehr als Dur Millelwerte und 
iihnlich einfache Kennzahlen ermilleln will, die oftmals die Wirklichkeit mehr 
verschleiern als Erkenntnis vermitteln konnen. Im Bereich des" Testens" von 
Hypothesen ist es erforderl' - h, den Zusammenhang zwischen unterschiedli
chen Variablen zu untersuchen (z. B. industrialisierungsgrad einer- und Kon
fessionen, Einkommensniveaus oder Wahlergebnisse andererseits). 

Zur statistischen Analyse werden meist sogenannte Statistikpakete einge
setzt. Dabei handelt es sich urn Sammlungen von Programmen, die auf die Ui
sung statistischer Aufgaben zugeschnillen sind. In der Historischen Sozialfor
schung haben si ch vor allem die beiden Programmpakete SPSS (Statistical 
Packar for the Social Sciences) und SAS (Statistical Analysis System) etab
Iiert. I Sie erlauben die Errechnung nahezu aller in Frage kommender statisti
scher MaBzahlen ohne nennenswerten Programmieraufwand. Ihre volle Aus
nutzung setzt allerdings fundierte Kenntnis der erforderlichen statistischen 
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Verfahren und insbesondere auch ihrer Aussagekraft voraus, da ansonsten das 
numerische Ergebnis nicht interpretiert werden kann. 

Man darf nicht aus den Augen verlieren, daB Quantifizierung nicht gleich
bedeutend mit Computereinsatz ist. Genausowenig ist der SchluB erlaubt, Hi
storische Datenverarbeitung sei gleichbedeutend mit der Anwendung quaniti
fizierender Methoden. Es sei bier einmal die Prognose gewagt, daB diese in der 
Vergangenbeit sicher haufiger zutreffende Vermutung in Zukunft immer we
niger Berechtigung haben wird. 

Ofters wird kritisiert, daB man mit Statistik nalies beweisen" kiinne. Diese 
Kritik kann in der Regel zwei Ursachen haben: entweder eine - oft mehr emo
tionale - Ablehnung des Verfahrens als solches, meist begleitet von Vnkennt
nis der quantitativen Methodik oder - und das muB man als gravierender be
tr.chten - ibre unqu.lifizierte und unreflektierte Anwendung. Beim Einsatz 
von quantitativen Methoden ist eine fundierte Kenntnis ihrer Reichweite not
wendig. Die Kritik an Ergebnissen quantitativer Forschung muB bei korrekter 
statistischer Auswertung bei der vorher notwendigen Begriffs- und Theorie
bildung einsetzen. Wer glaubt, die St.tistik liefere stets naturwissenschaftlich 
exakte Ergebnisse, sitzt einem fatalen Irrtum aur. Ihrer Einbindung in den 
Kontext der historischen Forschung, insbesondere einer geschichtswissen
schaftlichen Begriffsbestimmung, ist griiBte Aufmerksamkeit zu widmen. 

3.2. Oatenbankorientierte Verfahren 
Der rasante Aufschwung, den die Datenbanktechnik seit Beginn der 80er 

lahre genom men hat, hat auch die Historische Datenver.rbeitung grundle
gend beeinfluBt. Es ist abzusehen, d.B Datenbanksysteme (welcher Art auch 
immer) zunehmend zum Kernstiick der Datenverarbeitung in den Ge
schichtswissenschaften werdeD. 

Ein Datenbanksystem (DBS) bietet die Miiglichkeit, unterschiedliche Da
tenbestande fUr unterschiedliche Anforderungen zu bearbeiten. Es stelit ein 
Beschreibungsmodell fUr die Daten, das sogenannte DatenmodeU bereit, in
nerhalb dessen die Selektion und Weiterverarbeitung der Daten erfolgt. Ein 
DBS ist meist ein sehr komplexes und anwendungsmachtiges Programmpa
ket. Dabei gestaltet sich seine Anwendung in der Praxis wesentlich einfacher 
und okonomischer, als man vielleicht zunachst erwarten wtirde. Zwischen 
dem Anwender und den tatsachlich vom Computer verspeicherten Daten lie
gen mehrere Abstraktionsebenen, die bewirken sollen, daB auf der einen Seite 
eine miiglichst effiziente Verspeicherung und auf der anderen Seite eine miig
lichst menschliche Darsteliung der Oaten gewahrleistet ist. Die Summe der 
Elemente, die die dafur erforderlichen Transformationen durchfUhren, ist das 
DBS. " 

Eine konkrete, im Kern auf ein Datenbanksystem gestiitzte, Anwendung 
dieser vieWiltigen Miiglichkeiten stellt die "Historical Workstation" dar. Vnter 
diesem Titel 12 soil ein Konzept verstanden werden, das einen speziell an den 
Bediirfnissen eines Historikers ausgerichteten Computerarbeitsplatz 
definiert. Die Historical Workstation setzt sich zusammen aus folgenden 
Komponenten: 

- Einem Datenbanksystem, das den spezielien Erfordernissen historischer 
Oaten Rechnung tragt; 
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- Datenbanken mit Hintergrundwissen aus den historischen Hilfswissen
schaften (Chronologie, MaGsysteme, Wlibrungen . . . ); 

- Datenbanken mit historischem Quellenmaterial; 
- einem System der Kiinstlichen Intelligenz (Kl) zur transparenten Ver-

waltung dieser Teilkomponenten ; 
- einer Schnittstelle zu einem Satzsystem (fUr Druckvorlagen); 
- einer SchnittsteIle zu Statistiksystemen; 
- einer Verbindung zwischen transkribierten (d. h. byte-kodierten) Texten 

und digitalisierten Abbildungen der originalen Quellen. iJ 

Zuslitzlich zu den von Thaller angefUhrten Komponenten sollte man in die 
Liste noch das Satzsystem und die statistische Software sowie zuslitzliche 
Komponenten, etwa fUr linguistische oder philologische Analyse, aufneh

\4 men. 
Man kiinnte diese Zusammenstellung auf den ersten Blick fUr Science Fic

tion halten . Sieht man aber einmal von dem Kl-Subsystem ab (an dessen Rea
lisierung gearbeitet wird), so sind alle genannten Komponenten verfUgbar. 
Das Datenbanksystem XA£IW (Kleio) verfUgt iiber eine Schnittstelle zu den 
Statistikpaketen SAS, SPSS und Cens-Sys. XA£IW bietet zudem sowohl eine 
Komponente fUr karthographische Oaten wie auch fUr die Verwaltung, Selek
tion und Analyse digitalisierter Bilder. Inzwischen ist es auch miiglich gewor
den, maschinenlesbare Editionen im xA£\w-Eingabeformat zu beziehen -
wenn auch natiirlich erst wenige Quellen vorliegen; schlieGlich muG man be
riicksichtigen, daG auch die gedruckten Editionen nicht vom Himmel gefallen 
sind. Wissenschaftliche Satzsysteme, die einfachen Textverarbeitungen vor
zuziehen sind IS, gibt es ebenfalls auf dem Mark!. 

QueUe J Hinh.gruod-
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QueUe -I 

, , 
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Abb. 1: Schema der Historical Workstation 
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Die Funktion, die sich fUr das Datenbanksystem als Vermittler zwischen 
den unterschiedlichen Komponenten der Historical Workstation ergibt, ist 
aus Abbildung I zu ersehen. 

Im Zentrum der bisherigen Oberlegungen steht das Datenbanksystem 
)(An"" das speziell fUr die historischen Wissenschaften unter der FederfUh
rung des Max-Planck-Instituts fUr Geschichte, Giittingen, entwickelt wird. 16 

Zwar ist )(An", keine zwingende Voraussetzung, tatsiichlich gibt es aber kaum 
eine Alternative, zumal kommerzielle Programme in der Regel aufhistorische 
Oaten nur unzureichend anwendbar sind. Die von XA£l W unterstiitzte Daten
struktur 17 und etliche seiner spezifischen Funktionen (fUr verschiedene Ka
lenderstile, historische Wahrungen, Ausgleich von Namensschreibweisen 
usw.) fUhren dazu, daB es unter den in der historischen Forschung eingesetz
ten Systemen eine Klasse fUr sich bildet. 

Auf die Nutzlichkeit der Kilnstlichen Intelligenz, insbesondere der sogenannlen Experten
systeme kan n bie r nicht eingegangen werden. Ange merkt sei nur, daB sich hier Mogiichkeiten fUr 
Mustererkennu ng in Bildem und automatische Erkennung ged ruckter Texte ergebe n. Daneben 
scheint s ich ein weites Feld im Bereich der Integration von Wissensbasen uber historische Wilh
rungen, MaBsysteme und ahnliches zu erOffnen. Oer entscheidende Nachteil ist bis auf weiteres 
die Tatsache, daB Expertensysleme zur Zeit nur iiber ein sehr eingeschranktes Wissen verfligen 
uDd insbesondere nur mit - im MaBstab von Histo rikern - sehr kleinen Datenmengen arbeiten. 

3.3. Objekte als QueUen 
Folgt man der Definition des BegrilTs . historische Quellen", die nach P. 

Kirn alle Texte, Gegenstiinde oder Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangen
heir gewonnen werden kann 18, umfassen, SO scheint es nur nattirlich, daB der Hi
storiker sich auch mit Objekten befaBt. Tatsiichlich tiberwiegt aber die Be
trachtung der schriftIichen Oberlieferung. Allerdings hat die Arbeit mit gegen
stiindlichen Quellen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, zum 
einen im Bereich der Bildanalyse, wo, im Gegensatz zur Kunstgeschichte, das 
Abgebildete in den Vordergrund tritt ; zum anderen im Umfeld der histori
schen Museen, deren Darstellung sich an anderen Motiven als denen einer 
volkskundlichen Priisentation orientiert. 

In der Praxis erweist es sich als nicht einfach, die sehr heterogenen musea
len lnformationen zu verwaJten und vollsUindig zu nutzen. Versuche mit mu
sealen Informationssystemen gibt es bereits seit den 60er Jahren. I' Die dort 
beschrittenen Wege sind aber von Historikern eigentlich nie weiter verfolgt 
warden, nicht zuletzt wegen der sehr aufwendigen Formalisierung.2o Den
noch haben gerade die Arbeiten von Gundlach und Ltickerath eine andauern
de Nachwirkung in anderen Disziplinen. 

Kunstgeschichte und Volkskunde arbeiten sehr geme mit sogenannten 
"Thesauren", das sind KJassifizierungssysteme, die eine einheitliche Beschrei
bung iihnlicher Merk.male durch unterschiedliche Bearbeiter sicherstelIen sol
len. Hier ist in diesen Bereichen auch beachtliches geleistet word en. 21 Nach
teilig ist aber, daB sich die Erstellung eines Thesaurus an einer vorab definier
ten Terminologie orientieren muB. Ob hier in alien Bereichen wirklich kon
sensfahige Liisungen gefunden werden kiinnen, darf mit Recht angezweifelt 
werden. So wtirde ein sinnvolles, alle Sammlungen eines Museums abdecken
des Inventarsystem eine Reihe vernetzter Thesauren erfordern. Damit wird 
das Problem ihrer Erstellung potenziert, zumal bei unterschiedlichen Fach
interessen der beteiligten WissenschaftIer. 23 
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Die Interessen von Kunstgeschicbte und Geschichtswissenschaft geben hier 
auseinander. Wahrend erstere primar an der Erstellung von Katalogen mit 
mehr oder weniger standardisierten Informationen zum kunsthistorischen 
Hintergrund des Objekts arbeiten, geben die Erwartungen der Historiker 
deutlich iiber diesen Ansatz hinaus. Die inbaltliche Analyse im Sinne der 
Gescbicbtswissenscbaft setzt eine detailierte Beschreibung der Einzelobjekte, 
eine Verbindungsmoglichkeit zu Scbriftquellen und umfangreiche Such
und Auswertungsstrategien voraus. Dieser Ansatz is very different from such 
done by curators a/museums or by art historians und setzt als Forschungsinstru
ment eine much more accurate and delailed24 Beschreibung des ikonographi
scben Inbalts voraus. Wenn die hiermit verbundenen methodischen Untersu
chungen zur Handhabung von Bildinhalten als historische Quellen erfolgreich 
abgeschlossen sind 25, dann konnten Bilder sources/or the historian, opening a 
wide field 0/ interpretation, 0/ new aspects and 0/ additional information to 
written sources26 werden. 

Der entscbeidende Unterscbied im Anspruch der Disziplinen manifestiert 
sich im Vergleich des kunsthistorischen Datenbanksystems MIDAS mit 
)("Elw. Wahrend die zentrale Aufgabe fUr das kunsthistorische System das Re
trieval, d. i. das Wiederfindeo von Information, ist 27, steht bei XA£\W die Aufbe
reitung der Quelle fUr weitergehende maschinengestiitzte Analyse im Vor
dergrund. Demzufolge verfugt MIDAS iiber einen hochqualifizierten, sehr 
umfangreichen aber dennoch beschrankten KJassifikationsrahmen ", wah
rend bei )("ElW das Scbwergewicht auf der Erstellung einer quellenangepaBten 
Umgebung berub!. Gerade im Vergleich der beiden Systeme wird der grundle
gend unterschiedliche Ansatz deutlich. Nicht, daB die Geschicbtswissenschaft 
Tbesauren ablehnen wiirde, vorgefertigte KJassifikationsschemata waren ab er 
fUr sie sinnlos, da der Tbesaurus fragestellungsbezogen erstellt werden muB. 
Das gilt aucb dann, wenn sich Historiker z. B. mit Bildem und Objekten befas
sen, denn ihr Zugang ist ein anderer als der der Kunstgeschichte oder der 
Volkskunde. 

Neben diesen eher universellen Verfabren und Methoden gibt es noch eine ganze Reihe von 
Moglichkeiten, Datenverarbeitung fU r die Geschichtswissenschaft nutzbar zu machen. Nicht an· 
gesprochen wurde elwa die M6gHchkeit der Registererstellung (bis hin zu KWIC (Key Word In 
ContextHndices), der Visualisierung von Ergebnissen in Karten oder Graphiken, Iinguistischer 
Analysen von fortlaufenden Texten und anderes mehr. 

4. Projekte 
Zur Veranschaulichung sollen hier drei Projekte, die mil Mitteln der Historischen Datenverar

beitung arbeiten, dargestellt werden. Die Beispie le wurden aus dem Bereich der Landes- bzw. 
Stadtgeschichte gewahlt. Sie konnen als typische Vertreter verschiedener Forschungsrichtungen 
stehen und zeigen die Anwendungsbreite der Historischen Datenverarbeitung. Die Wahl tiel auf: 

I. HETRINA/ HESAUS, die beiden Datensammlungen zu den Hessischen Truppen im amerika
nischen Unabh.ii.ngigkeitskrieg und zur Hessischen Auswanderung im 19. Jahrhundert, 

2. LEHNBU, die Datenbank zur spatmittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte des Hochstifts WUrz· 
burs. 

3. das Regensburger BUrger- und H.ii.userbuch, als Kombination unterschiedlicher, komplexer 
Quellenbanken. 

Die AuswahJ der Projekte wurde durch zwei Kriterien wesentli ch beeinfluBt. Sie soli ten hinrei
chend ausfUhrlich dokumentiert und rur eine bestimmte Vorgehensweise stellvertretend sein. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist es - und es wurde versucht, ihn im gesamten Aufsatz durchzuhalten - , 
daB die entsprechende Literatur leicht und rur jederm ann zuganglich ist. 29 Zudem ist es notwen
dig, daB von in Prage kommenden Projekten die technische Seite dokumentiert is!. Aus den the-
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matiscben his to rischen Arbeiten kann man in der Regel kaum Schliisse auf die angewandte Tech
nile. ziehen. So wUnschenswert es gewesen ware, alle vorgestelllen Forschungen aus der hessischen 
Landesgeschichle zu wahlen, so wenig schie n dies unler diesen Pramissen realisierbar. 30 

4.1. IJETRlNAlHESAUS 
Aus dem Bereich der hessischen Landesgeschichte sind insbesondere die 

beiden Projekte HETRlNA und HESAUS hervorzuheben. 1I Diese beiden Un
ternehmen basieren allerdings auf eher konventionellen und inzwischen we
nig innovativen Methoden der Datenverarbeitung. 

Das Projekt HETRlNA (d. i. Hessische Truppen in Amerika) ist stark gepragt 
von den bis in die 70er Jahre vorherrschenden Perspektiven des Computerein
satzes in den Geschichtswissenschaften. Ganz dem Prinzip des Zahlens, Sor
tierens und Registererstellens folgend , durch gewisse Umstande der archivali
schen Tagesarbeit wahrscheinlich gefordert, stellt HETRlNA im wesentlicheu 
eine Liste der im amerikanischen Unabbangigkeitskrieg in den Jahren 1776 bis 
1784 eingesetzten Soldaten in hessen-kasselischen Regimentem dar. 32 Bei ei
ner gescbatzten Gesamtzahl von 25000 Soldaten rechnete man aufgrund von 
Dop~elnennungen beim HETRlNA-Projekt mit mindestens 60000 Eintra
gen. J Folgt man den AusfUhrungen von Eckhart G. Franz", so war damals an 
eine iiber die Listenform hinausgehende Auswertung nicht gedachl. Neben 
wissenschaftlicher Recherche nach einzelnen Omzieren und Soldaten sollten 
die zunehmenden genealogischen Anfragen schnell, oh ne langwieriges Ak
tenstudium, beantwortet werden konnen. 35 

Ahnlich ist die Situation beim HESAUS-Projekt, in dem die registrierte 
Auswanderung aus Kurhessen im 19. Jahrhundert erfaBt wird. Die gesamte 
HESAUS-Datei enthillt etwa 90000 Eintrage von rund 50000 Einzelperso
nen. J6 Auch Inge Auerbach wendet sicb in ihrer Erlauterung zu den Auswan
derertisten ausdriickJich an den Genealogen. J1 Es wurden dafur ausschtieBlich 
Archivalien des Staatsarchivs eingesetzt, mit dem primaren Ziel einer erleich
lerten Auskun/tserteilung an Genealogen und Lokalhistoriker. 38 

Es wird der Vorschlag gemacht, anhand der gedruckten Indices Auswertun
gen hinsichtlich Herkunft, Todesursache oder Desertion vorzunehmen 39, eine 
Idee, die leider Zeitverschwendung und viele Fehlerrnoglichkeiten nach sich 
zieht und als wenig tauglich abzulehnen isl. Es entsteht die groteske Situation, 
daB ein groBer Datenbestand (zumindest am Anfang der Projekte) primar fUr 
die schriftliche Edition erfaBt wurde. 40 Eine quantitative Bearbeitung des Ma
terials ist nicht bekannl. Zwar gibt ein Aufsatz von Inge Auerbach 41 einige sta-.. 
tistische Ubersichten wieder. Von einer statistischen Analyse kann aber gar 
keine Rede sein. Zudem halt das wiedergegebene Zahlenmaterial den weiter 
ob en genannten Kriterien fUr eine fundierte quantitative Analyse (Begriffsbil
dung, Angabe fehlender und unbekannter Werte, Fehlerabschatzung usw.) 
nicht stand. 

Die Oaten wurden nach einem relativ engen Schema erhoben. Dies ist 
zweifellos eine Folge der in der Start phase verwendeten Lochkartentechnik, 
die nur sehr wenig Spielraum fUr quellennahes Vorgehen lieB. Zum Teil schei
nen aber auch arbeitsokonomische Erwagungen eine nicht unerhebliche Rolle 
bei der Wahl von Kiirzeln fUr Berufe und ahnliches gespielt zu haben. Ihre Zie
le werden die Listen mit Sicherheit erfullen. Das gewiihite Eingabeforrnat 
stellt zudem fUr die Listenerstellung die emzienteste Erfassungsmethode dar. 

198 



• 

In Anbetracht der langen Laufzeit der Projekte ware eine nachtragliche veran
derte Eingabekonvention vermutlich sogar schadlich gewesen. Heute sollte 
man ab er nur nocb im Notfall ein so starres Erfassungsschema wablen. Der 
Trend geht - wie die beiden nachsten Projekte zeigen - zur quellenorientierten 
Datenverarbeitung, die solche Vereinheitlichungen nicht zulaBt und damit 
ab er weniger eingeschrankte Verwendungen der Daten ermoglicht. 

4.2. LEHNBU 
Bei der Datenbank, die von Rolf Sprandel am Institut fUr Geschichte in 

Wtirzburg unter dem Titel LEHNBU (Lehnbuch) aufgebaut wurde, bandelt es 
sich urn eines der groBten, komplexesten und interessantesten Projekte der hi
storischen Datenverarbeitung in Deutschland. 42 Obwohl inzwischen als eines 
der nalteren" Projekte anzusprechen, sind die hier realisierten Konzepte und 
Standards immer noch ricbtungsweisend. Insbesondere ist bervorzubeben, 
daB es sich urn eine der leider noch immer wenigen Datenbasen handelt, die 
tatsacblich fUr sehr unterscbiedlicbe Fragestellungen nicht nur benutzt wer
den konnlen, sondern auch tatsachlich benutzt wurden und werden. 

Die Datenbasis, deren Aufbau kontinuierlich seit 1976 durcbgefUhrt wurde, 
enthalt z. Z. Lehenbticher des Hochstifts Wtirzburg, sogen. libri diversarum 
forma rum", ein Lehenbuch der Wtirzburger Dompropstei, ein Lehenbuch der 
Grafscbaft Castell, zwei Wtirzburger Salbticber, drei Zins- und ein Regelbuch. 
Mit diesen Quellen wird ein Zeitraum von 1303 bis 1529 abgedeckt. 44 Die Quel
len erlauben in erster Linie wirtschafts- und sozialhistorische Analysen. Es las
sen sich die Strukturen eines regionalen Herrschaftssystems, wirtscbaftliche 
und soziale Verflecbtungen in groBer Zahl aufdecken. Studien zu Besitzakku
mulation, Wirtschaftsweise, Wiihrungs- und MaBwesen od er auch Preisent
wicklung 4S lassen sich erarbeiten. Hier deutet sich schon der immense Vorteil 
des 1976 gewiiblten Verfahrens einer relativ quellennaben und quellenbezoge
nen Datenerfassung an. [m Gegensatz zu vielen anderen Projekten, wo z. T. 
nur eine einzige oder wenige iihnlich gelagerte Arbeiten verfaBt werden kon
nen, liegt die Leistungsfabigkeit des LEHNBU-Projekts in seiner sehr groBen 
Bandbreite. Trotz einer bereits jetzt ungewohnlichen Anzahl von vorliegen
den Arbeiten 46 sind die Moglichkeiten noch nicht erschopft. Zwar wird man 
die unterscbiedlichen Grade der - sehr gemiiBigten - Formalisierung nicht 
mehrbeseitigen konnen ", dennocb erscbeint das Material aufgrund der einfa
ch en Eingabekonventionen trotz des iangen Bearbeitungszeitraums als sehr 
homogen. Man kann die Weitsicht der Entwiclder, die si ch die Erkenntnis von 
Jean-Paul Genet, daB es kein Kodieren nach der zu kodierenden Wirklichkeit, 
sondern nUT ein Kodieren von einer bestimmten Fragestel/ung aus 48 gibt, nicht 
stark genug hervorheben. 

Die hier wiedergegebenen zwei Eintriige (Abb. 3) zeigen beispielhaft die 
wesentlicben Elemente. In den sogenannten nGescbiiftsordnungszeilen", die 
mit den Symbolen '/', ,&', ,;' eingeleitet werden, sind Quellenangaben und 
-sprache, Datierung und kodierte Informationen zu der Art des Quellenein
trags angegeben. Es folgt der Quellentext, in dem bestimmte Teile, etwa Perso
nen- und Ortsnamen, ImmobiJien, Geldsummen oder Waren roit bestimmten 
Symbolen gekennzeichnet sind. Hiiufig vorkommende Begriffe werden durch 
festgelegte Abktirzungen wiedergegeben (etwa recepit infeodum = 'r[. Bischof 
und Hochsti/t Wiirzburg= 'bhw, Zehnte= 'zz). Ortsangaben wird - soweit sie 
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sich auflosen lassen - das Autokennzeicben des alten Landkreises beigeord
net. 

Die Vorteile dieser quellenkonservativen Methode zeigen sich schnel!. 
Durcb die nur an der Quelle und nicht an einem bestimmten technischen Sy
stem orientierte Aufbereitung der Texte ist es im Prinzip gleichgiiltig, wie man 
die Information weiterverarbeiten will. Insbesondere ist der gesamte textliche 
Inhalt der Quelle - Eingabefehler einmal ausgescblossen - erhalten. Man kann 
fUr die Auswertung verschiedene eigene Programme entwerfen, die z. B. nur 
die Aufgabe baben, bestimmte Merkmale zu ziiblen 49 

Eine sehr anschauHche Methode der Auswertung ist die karthographische 
Darstellung bestimmter Phiinomene. So liiBt si ch das Material nach einem 
bestimmten Grundkriterium (Besitz einer Familie, verHehene Miiblen oder 
- wie im Beispiel Abb. 2 - den im Lehenbuch aufgeflihrten Weiniickern) selek
tieren und in zwei zeitliche Querschnitte aufteilen. Man erhiilt dadurch ein 
Bild der geographisch-zeitlichen EntwickJung von Wirtschaftsstrukturen oder 
Besitzverhiiltnissen. 

Es ist sehr zu bedauern, daB dieses Projekt, dessen Wert flir die Landesge
schichte - iibrigens in kleineren Teilen 3uch flir Hessen - kaum anzuzweifeln 
ist, eigentlich bis heute keine Nachahmung gefunden hat. Zwar diirfte es 
schwer sein, eine Region mit ahnlichen HerrschaftsverhaItnissen wie sie in 
Franken typiscberweise vorkommen, zu find en. Unabhiingig davon aber Hegt 
ein Modell vor, daB sich auf vollig andere Quellen und Verhiiltnisse libertra
gen HeBe. 50 

4.3. Regeosburger Biirger- uod Hauserbuch 
Stellvertretend flir die jiingsten Projekte, die zum Teil eng an die Entwick· 

lung der Historical Workstation angebunden sind, sei bier das Regensburger 
Biirger- uDd Hiiuserbuch genannt. Gerade bier wird auf eine massive Verwen
dung der Datenverarbeitung gesetzt. Erste schriftlich fixierte Ergebnisse las
sen einen erfolgreichen Verlauf der einzelnen Teilprojekte erhoffen. 5I 

Das 1984 gestartete Projekt steht von seinem Umfang und seiner Konzep
tion z. Zt. an der Spitze der Historischen Datenverarbeitung. Ziel soli es sein, 
Datenbanken zu erstellen, die die drei Bereiche Personen, Hauser, Realien 
umfassen und sich miteinander verkniipfen lassen. 52 Dem Projekt kommt die 
umfangreicbe, wenn auch sebr komplexe Quellenliberlieferung der Reichs
stadt zugute. Da von Beginn an mit einem Anfall von ca. 0,5 Millionen Daten
siitzen, vergleichbar 2 Millionen Karteikarten (inc!. Querverweisen), gerech
net wurde, hat man am federflibrenden Stadtarchiv Regensburg von Beginn an 
auf den groBziigigen Einsatz datentechniscber Mittel gesetzt. 53 

Innerhalb dieses Projektes werden sehr unterschiedliche Quellengattungen 
bearbeitet, die in Zukunft in einer iibergeordneten Datenbank zusammenge
fal3t weed en konnen. Zur Zeit weeden Archivrepertorien, ein Inventar des 
Regensburger Stadtmuseums und ein Bildarchiv sowie verschiedene histori
sche Datenbanken bearbeitet ". 

Es zeigt sich, daB durch die inzwischen erreichte Komplexitiit der Projekt
name "Regensburger Btirger- und Hauserbuch" mittlerweile nur noch ein Ar
bei!s!i!e/" ist. Ziel sind Personenbiographien, Hausbiographien, reaHenkund
liche Forschungen und die Entwicklung eines Modells zur Verkniipfung stadt
geschichtlicher Einzelquellen. 56 Die graBte Schwierigkeit bei einem derarti-
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Abb. 2 : Die Entwicklung des Weinbaus im spatmittelaiterlichen Franken , beschrieben aur der 
Grundlage van Lehenbilchem. 
Die Vorlage fU r die Landtane wurde freundJicherweise Yon Dr. Dieter ROde! zur VerfUgung gcstelll. 

010360 

0 71001 

l It 11, tol 2Jr, dt 
,+ / xe 1401 okt 03/+ 
;n;r;l,rl,uu 
(hans , rollner, ritter) , rtra 
den halben 'zz zu I-birkenfeld (lk hoh)" 
seinen teil von (- sulzbach '-lk hoh»), 
das gut zu (-* / bynhawsen ' * zu I- hothel. (lk hoh)), 
den 'zz zit hoe feD uDd wiesen zu (- bundort Ilk hoh»), 
1 hube zu (-eyershausen Ilk koen), 
: / $4 Ib/ : geld zu (- · / nlderolawringe' - (( - stadtlauringen Ilk hoh)))) 
seinen teil des 'zz zu (- friesenhausen (lk hoh)), 
seinen teil des 'zz zu (- altenmuenster Ilk hoh), 
8 queter zu (- neuses (-Ik hoh») 'aiz und 
die seen zu (- neuse s Ilk hoh)) und (- bundort Ilk hoh)), 
- / die er uab halbe hat sein lebtage / * vom 'bhw. 

/ wab 1, t 0 1 92r, dt 
'+/ xe 1470 000 00/ + 
;n.b.de 
:/$20 d/: an +/ martini {nov 111 / +, : / $20 d / : an +/ walpurqis {mal 01) / +, 
: / $4 .. tzen weizen/: und :/$1 tastnachtshuhn/: 
von dner halben hube (zu (-dettelbach (lit kt)) I, 
besitzer (hans , dreiasiqacker, und (klaus , reinhart) . 

Abb. 3 : Auszug aus der Datenbank .. LEHNBU" 
Der Datenbankauszug wurde freundlicherweise von Or. Dieter ROdel zur VerfUgung gestell t. 
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gen Vorhaben durfte in der Ausarbeitung eines verbindenden Modells mr die 
sehr unterschiedlichen Quellen liegen. Solange ein solches fehlt, erhiilt man 
nur viele nebeneinander stehende Datenhasen, die einer gemeinsamen Aus
wertung mehr oder weniger groBe Hindernisse entgegenstellen. Darum ist es 
nicht verwunderlich, daB man in den Teilprojekten versucht, die mr die uber
geordneten Fragestellungen relevanten Information en oach einem einheitli
cben Schema zu erfassen und gleichzeitig - auch dies ein bemerkenswertes 
und mr Arbeitsgruppen, die mit XA£lW arbeiten, fast scbon typisches Charakte
ristikum - den gesamten Quellentext ebenfalls aufzunehmen. Somit ist so
wohl die Vernetzung disparater Quellen nach einbeitlicben Kriterien als auch 
die auf den individuellen Teilquellen beruhende Auswertung moglicb. Ein
leuchtend ist, daB in der Gestaltung des verb in den den Modells der kritische 
Punkt liegt. Hier gibt es bislang nur relativ wenig praktische Erfahrung. 

Im Kontrast zum HETRINA/HESAUS-Projekt wird die ungeheure Weiter
entwicklung der Historischen Datenverarbeitung sichtbar. Mit den drei vorge
stellten landes- und stadtgeschichtlichen Projekten werden auch drei Genera
tionen praktiscber Arbeit mit dem Computer erkennbar, beginnend mit dem 
stark formalisierenden , rein seriellen Ansatz von HETRlNA mit sehr engen 
technischen Grenzen, uber das bereits sehr viel breiter angelegte Wurzburger 
Untemehmen bis hin zu den sebr komplexen Regensburger Arbeiten. Wiih
rend sich aber letzteres erst noch im ganzen bewiihren muB und der technische 
und methodische Ansatz von HETRINA uberholt ist, kann die Wurzburger 
Datenbank durchaus Vorbildcharakter beanspruchen. 

S. Historische Datenventrbeitung in der Landesgeschichte : 
MogIiche Projekte und Anwendungen 

Zweifellos ist ein Einsatz der Historischen Datenverarbeitung in der Lan
desgeschichte " eher an praktiscben Uberlegungen als an methodischen Prin
zipien orientiert. Unverkennbar ist aber, daB ein erheblicher Teil der bisberi
gen Forschung, gerade aus dem U mfeld der historiscben Demographie, starke 
landeshistorische Bezuge hat. Das ist zuniichst ein rein arbeitstecbniscber Ef
fekt. Die Datenaufnahme verursacbt in Projekten der quantitativen Forschung 
den groBten Zeitaufwand. Will man einen mr demograpbische Fragestellun
gen sinnvoUen Zeitraum von mehreren Generationen abdecken, so steht man 
selbst bei relativ kleinriiumigen Studien sebr schnell vor einem gewaltigen Da
tenberg. Selbst mit der Beschriinkung aufStichproben" wird man nur ein ver
gleichsweise kleines geographisches Gebiet abdecken konnen. Historische 
Demographie besitzt in Frankreich, England und den skandinavischen Liin
dem eine grundlegende Funktion mr die Regionalgeschichte als spezifische 
Form der Landesgeschichte. 59 

Gerade das Mengenproblem fallt vielleicbt in der Landes- und Regionalge
schicbte nicht so stark ins Gewicht, wie bei anderen Untersuchungen. Oft 
herrscbt bei der Betrachtung kleinriiumiger Phiinomene eine Konzentration 
auf einen relativ kleineo, zumindest aber vergleicbsweise geschlossenen Quel
lenkomplex vor. Man muB sich vorstellen, daB es durcbaus im Bereich des 
Machbaren liegt, die gesamte Monumenta Germaniae Historica maschinen
lesbar zu erfassen. Wurde das aber einen graB en Vorteil bedeuten ? Eher nicht, 
da fUr den einzelnen Forscher aus diesem riesigen Komplex 60 vielleicht zwei 
oder drei Urkunden von Interesse sind. Es ist zur Zeit auch nocb relativ 

202 



schwierig, eine Bibliothek maschinenlesbarer Quellen so zu verwalten, daB 
komplexe Querverbindungen zwischen den einzelnen Teilen zu erschlieBen 
waren - ganz abgesehen von der fehlenden breitgefacherten Quellenbasis. 
Man wird sich noch einige Zeit in der Landesgeschichte seine Datenbestande 
leichter schaffen kiinnen als in anderen Teilbereichen der Geschichtswissen
schaft. 

Die "klassischen" Quellen, die bislang mit datentechnischen Mitteln bear
beitet wurden, sind auch landesgeschichtliche Quellen : Kirchenbiicher, Steu
erregister, Personenregister unterschiedlichster Art, Giiterverzeichnisse, Le
henbiicher, Gerichtsprotokolle und andere mehr. 

Eine flir die Landesgeschichte interessante Miiglichkeit bietet sich in der 
maschinellen Edition von Quellentexten. Neben der Option, einmal maschi
nell erfaBte Texte sehr einfach, schnell und vor allem vollstandig nach be
stimmten Kriterien durchsuchen zu konnen, ergeben si ch zumindest bei gro
Beren Editionsvorhaben, miiglicherweise aber auch schon bei relativ kleinen 
Textmengen, erhebliche Vorteile wahrend der editorischen Arbei!. Bei einem 
entsprechend ausgearbeiteten methodischen Instrumentarium spricht sogaT 
einiges daflir, daB hier effektiv fmanzielle Mittel eingespart werden kiinnen. 

Im Prinzip geht es darum, den vollstandigen Text historischer Quellen ma
schinenlesbar zu erfassen. Dabei werden alle flir die Edition wichtigen Infor
mationen iiber die Quelle, insbesondere der Varianten- und Sachapparat, alle 
mr die Registererstellung niitigen Markierungen sowie die typographischen 
Auszeichnungen eingegeben. Wahrend der Erfassung der Texte lassen sich 
begleitende Auswertungen der bereits erfaBten Oaten durchmhren. Auf diese 
Weise kann man Erkenntnisse iiber Echtheit oder Uberlieferung von Urkun
den ermitteln, Diktatvergleiche anstellen oder auch Liicken im Text durch 
Vergleich von formelhaften Wendungen in ahnlichen Urkunden mllen. 61 Bei 
diesem Vorgehen miissen drei Bereiche miteinander verkniipft werden : die 
Datenbank mr die Texte, das System mr die Textanalyse und die typographi
sche Endgestaltung. In den Projekten des Forschungsinstituts mr Historische 
Grundwissenschaften der Universitat Graz, aur die bier Bezug genommen 
wurde, verwendet man mr diese Zwecke XA£lW als Datenbanksystem, SPSS als 
Statistiksystem zur Textanalyse und TEX zur Satzerstellung62 Diese so erfaB
ten, standardisierten und dokumentierten Datensatze kiinnten dann auch an 
andere Projekte zur Auswertung weitergegeben werden. 63 Dabei gilt die Vor
gabe, daB ein derartiger Datensatz zumindest die gleichen Anforderungen er/iiI
fen muB wie eine moderne Edition im herkommlichen Druck64 . 

Die Landesgeschichte ware in jedem Fall gefragt, wenn es urn die Erstel
lung von Wissensbasen geh!. Das Hintergrundwissen, das erforderlich ist, urn 
groBe Quellenbanken ration ell verwenden zu konnen, wird zu einem nicht ge
ringen Teil in einer regionalbezogenen Forschung gewonnen werden kiinnen. 
So werden in Zukunft geographische Datenbanken ebenso erforderlich sein 
wie zuverlassige uDd umfassende Informationssammlungen liber historische 
Wahrungen, Preise, MaB- und Kalendersysteme, aber auch biographisches 
Material und genealogische Oaten. Die Wissensbasen kiinnten neben ihrem 
allgemeinen Nutzen auch gerade mr die Regional- und Heimatforschung von 
groBem Interesse sein. Mit entsprechend leistungsfahigen Expertensystemen 
in den zentralen wissenschaftlichen Bibliotheken etwa kiinnten si ch auch 
Nicht-Experten (auf dem Feld der Genealogie, der Wappenkunde, der Siegel-
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kunde usw.) Fachwissen auf dem Gebiet der verschiedenen historischen Hilfs
wissenschaften erschlieBen. 

Flir die hessische Landesgeschichte ware es wiinschenswert, wenn die Da
tenbestande von HETRlNA und HESAUS maschinenlesbar ediert und fUr die 
Forschung frei verftigbar waren. Hier stun de eine Informationsquelle zur Ver
fUgung, die fUr die Landesgeschichte groBen Wert haben kannte. !ch sage 
konnte, denn eine Verftigbarkeit auf einem GroBrechner mit sehr engen Zu
gangsmaglichkeiten oder als gedruckte Liste kann in diesem Fall nur als zweit
beste Lasung angesehen werden. HETRINA und HESAUS waren auch inter
essante Bestande fUr eine Wissensbasis mit genealogischen und prosopogra
phischen Daten. 

6. Forderungen 
Wer datentechnische Methoden in der Geschichtswissenschaft anwenden 

will, soUte folgendes beachten: Je intensiver man Methoden der Historischen 
Datenverarbeitung einsetzen will, desto genauer muB man seine Quellen ken
nen. Einen Ersatz ftir die Einarbeitung in das historische Material kann es 
nicht geben. 

Aus dieser Erkenntnis entwickelt sich fruher oder spater die Forderung 
nach Quellennahe. Es hat keinen Zweck, historische Daten so stark zu formali
sieren, daB sie sich einfach erfassen und auGerst effizient auswerten lassen. 
Der Preis fUr die daraus erwachsende StromiinienfOrmigkeit ist zu hoch. Man 
schrankt seine eigenen und vor allem auch die Forschungen anderer unnoti
gerweise ein, wenn man die Daten nur auf eine spezielle Fragestellung bezo
gen erfaBt. 

Die wesentliche Erkenntnis, die man sich vor einem moglichen Einsatz 
datentechnischer Methoden zu eigen machen soUte, lautet wie folgt: 

Society and culture produce fuzzy structures that are not easily accesible 
for methods of electronic data processing. The data of the Humanities and 
Social Sciences is often very complex and the records are, in various ways, in
complete. Computer programmes that are produced/or commercial purpo
ses are often very insufficient and have to be extended with programmes 
developed by the scientists themselves. 6s 

Es ist erforderlich, daB Historiker genau definieren, was sie von der Infor
matik fUr Lasungen fUr ihre Anforderungen erwarten. Von den drei Ebenen 
der Anwendung, die Thaller definiert - der rein werkzeughaften Verwendung 
(Textverarbeitung), der Obemahme methodischer Werkzeuge anderer Diszi
plinen und der Entwicklung eigener Techniken ftir die Geschichtswissenschaf
ten 66 -, ist die letztere eindeutig weiter zu forcieren. Das Lamentieren liber 
fehlende oder unzureichende Programme hilft wenig, wenn man nicht klar be
schreiben kann, was man haben mochte. 

Es scheint sich etwas zu bessem, wenn die bereits zitierten Autoren Recht 
behallen mit der Behauptung, der Trend ginge von der Betrachtung einzelner 
Softwareprodukte zuriick to the question of which basic model of knowledge 
representation on a computer is inherently best tuned to historical research. 67 

Eigene Beobachtungen sprechen leider daftir, daB auBerhalb des Kteises der 
Entwickler von historischen Sofiwaresystemen, bei den reinen Anwendern, 
ein groBes Wissensdefizit im Bereich Datenstrukturen, Datenmodelle, Daten-
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und Informationsrepriisentation vorliegt. Oft iiuBert si ch hier auch eine er
schreckende Unsensibilitiit gegeDiiber historiscben Quellen. 

Da nicht davon auszugehen ist, daB irgendwann einmal alle Historiker das
selbe Softwaresystem benutzeD werdeD, muB gewiihrleistet sein, daB die 
Daten als zentraler Teil der Historischen Datenverarbeitung moglichst ohDe 
techDische Hindernisse ausgetauscht werdeD kODoen. Der in der Datenbank
technik eingefUhrte Begriff der "DateDuDabbiingigkeit", mit dessen Hilfe die 
Verarbeitung der Daten moglichst uDabbiingig von bestimmten Hardware
(etwa ganz speziellen Speichermedien) und Software-Komponenten (z. B. ei
nem Programm, daB ihm eingegebene Daten nur fUr eine einzige Aufgabe ver
wenden kann), gemacht werden soil, roUBLe vermutlich etwas erweitert wer· 
den . In der Geschichtswissenschaft tritt niimlich der in kommerziellen Syste
men wohl eher seltene Fall des kompletten Austauschs ganzer Datenbanken 
zwischen unterschiedlichen "Unternehmen" auf. Hier scheint ein erhebticher 
Bedarf an theoretischer Forschungsarbeit zu liegen.68 

Die Ausbildung an den deutscben Universitiiten muB wesentlich verbessert 
werden. Das Lehrangebot fUr Geisteswissenschaftler auf dem Sektor Daten
verarbeitung ist meistens geradezu Hicherlich. Was DOtig ware, ist eine Ausbil
dung, die fahig macht, unterschiedliche Quellen zu analysieren und die Bear
beitung mit den verscbiedensten Methoden der Historischen Datenverarbei
tung zu realisieren. Erforderlicb ist nicbt eine allgemeine Einflihrung in die 
Datenverarbeitung, sondern in die historische Fachinformatik als einer Diszi
plin, die sich mit der Natur der Daten und einer ibnen adiiquaten Verarbeitung 
befaBt. Erfahrungen mit entsprecbenden Kursangeboten liegen vor. 6. 

Zum Aufbau einer sinnvoll nutzbaren Bibliothek an maschinell lesbaren 
Quellensammlungen sind zwei Voraussetzungen zu enullen : 

1. eine urheberrechtliche Absicherung der Erzeugnisse 10 und 

2. die Anerkennung der maschinellen Edition als einer der traditionellen 
Editionsarbeit gleichwertigen wissenschaftlichen Leistung. 

7. Schlu8bemerkung 
Diese Darstellung ist nichts weniger als eine vollstiindige Obersicht iiber 

das jetzt od er in Zukunft mit der Datenverarbeitung Machbare. Hier kann 
3uch kein Konigsweg zur Historischen Datenverarbeitung gewiesen werdeD. 
Es gibt ihn nicht. Es kann nur im Ansatz gelingen, einen Ausschnitt aus der 
groBen Bandbreite der Moglicbkeiten darzustelleD. Die Historische Datenver
arbeitung hat mittlerweite eine technische Verfeinerung erreicht, die vor weni
gen lahren nicht denkbar war. Wer sich ihrer bedienen will, sollte sich sehr ge
nau roil dem 'state of the art' vertraut machen, indem er sich von Anwendem 
und Entwicklern der Historischen Datenverarbeitung (und nicht von ver
meintlichen "Computer-Spezialisten") beraten liiBt. 71 Illusionen sollte man 
si ch aber keine machen : Vor dem gescbichtswissenschaftIichen Erfolg stehl 
- so lange es kaum mascbinenlesbare Editionen gibt- die langwierige Daten
eingabe. 

Zumindest bei den Entwicklern, aber auch bei vielen Anwendern, ist die 
Historische Datenverarbeitung ein Ausloser Zll einer intensiven Beschafti
gung mit der historiscben Methode und AnlaB zu grundlegenden quell en
kundlichen Studien. Es kann durchaus als Vorteil angesehen werden, daB ein 
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erfolgreicher Einsatz Historischer Datenverarbeitung eine genaue Definition 
des geschichtswissenschaftlichen Vorgehens erfordeTt. 

Anmerkungen 

1 Als einflihrende Literatur seien vorab var allem genannt : Karl Heinrich Kaufhold, Jtirgen 
Schneider (Hesg.): Geschichtswissenschaft uod elektronische Datenverarbeitung, Stuttgart 
1988; Albert Muller, Manfred Thaller (Hesg.): Computer in den Geisteswissenschaften, Frank
furt a. M. , New York 1989. 

2 Erwin Riedenauer : Elektronische Datenverarbeitung im Dienst va n Landes- uod GeseJl
schaftsgeschichte. - In : ZBayrLDG 35,2 (1972), S. 379-435. 

3 Das Beispiel ist entnommen : Manfred Thaller: Gibt es eine fachspezifische Datenverarbeitung 
in den historischen Wissenschaften ? - In : Kaufhold. Schneider: Geschichtswissenschaft uod 
elektronische Datenverarbeitung. S. 45-83. S. 57fr. (Dieser Aufsatz ist auBerst lesenswert!) 

4 Textverarbeitung und andere, eher der Btiroorganisation zuzurechnende Verfahren, werden 
nicht zu r Hi sto rischen Datenverarbeitung gezahlt. 

5 Riedenauer, Elektronische Datenverarbeitung, S. 387. 
6 Wilhelm Heinz SchrOder: Historische Sozialforschung; Forschungsstrategie, Infrastruktu r, 

Auswahlbibliographie. - In : Historical Social Research, Sup pI. 1, 1988. 
7 Sehr gut zur Einflihrung: Gerhard Arminger, Konrad H. Jarausch, Manfred Thaller: Quantita

tive Methoden in der Geschichtswissenschaft. Eine Einflihrung in die Forschung, Datenverar
beitung und Statistik. Darmstadt 1985; Helmu t Thome: Grundkurs Statistik flir Historiker. Teil 
I : Deskriptive Statistik (Historical Social Research, Suppl. 2), 1989 ; ders. : G rundkurs Statistik 
fli r Historiker. Teil II : IDduktive Statistik UDd Regressionsanalyse (Historical Social Research, 
Suppl. 3), 1990. Altere Einflihrungen sind nur noch eingeschrankt zu empfehlen und werden 
deshalb bier nicht aufgeflihrt. 

8 Schroder, Historische Sozialforschung, S. 23. 
9 Ebd. 

10 SPSS ist z. Zt. das verbreitete re. Zudem gibt es eine Einflihrung flir Historik er (die sich aber auf 
eine alte Version von SPSS bezieht): Manfred Thaller: Numerische Datenverarbeitung flir 
Histo riker. Wien, Koln 1982. - Es scheint, daB die Mebrzahl der bisjetzt in Deutschland archi
vierten Datensatze mit SPSS bearbeitet wurden. Siehe: A Guide to Historical Datasets in V.S. 
and Eu ropean Social Science Data Archi ves, Part VII. : Central Archive for Empirical Social 
Research (Center for Histo rical Social Research), Co logne (Germany). - In: Historical Social 
Research Vol. 16 (1991) No. 2, S. 182-189 and No. 3, S. 152-158 and No. 4, S. 135-143. 

1I Der Unterschied zwischen einem Datenbanksystem und einer - weniger leistungsrahigen - Da
teiverwaltung kann hier nicht dargestellt werden. Zu Datenbanksystemen siehe etwa: G. Schla
geter, W. Stucky: Datenbanksysteme. Konzepte und Modelle . 2. Autl. Stuttgart 1983. IP. C. 
Lockernann , J . W. Schmidt (Hrsg.) : Datenbankhandbuch. Berlin u. a. 1987 (setz! etwas rn ehr 
Kenntnis voraus als SchlageterIStucky). 

12 Der Begriffwurde von Manfred Thaller eingeflihrt. Die Darstellung fOlgt weitgehend seinen in 
verschiedenen Aufsatzen niedergelegten Ausflihrungen hierzu. Siehe etwa: Manfred Thaller, 
Data Bases v. Critical Editions. In : Historical Social Research Vol. 13 (1988) No. 3, S. 129-139. 

13 Aufzahlung nach Manfred Thaller: The Historical Workstation Project. In: Historical Social 
Research, Vol. 16 (1991) No. 4, S. 51-61. S. 53. Der aktu elle Diskussionsstand ist gesammelt in 
mehreren Aufsatzen nachzulesen in: Hi storical Social Research Vol. 16 (1991) No. 4. 

14 Thaller nimmt sie wohl deswegen nicht explizit in seine Aufzahlung, weil sie nicht zurn Ent
wicklungsbereich seines Projekts gehoren. 

IS Verf. bevorzugt TEX resp. LATEX, was sich gerade in Verbindung mit d£lW anbietet. Siehe 
hierzu : Donald E. Knuth: The TEXbook. 11. Autl., Reading Mass. (etc.) 1991. I Norbert 
Schwarz: Einflihrung in TEX, 3. Autl . 1991.1 Leslie Lamport: LATEX - A Document Preparati
on System, Reading Mass., 1985. I Helmut Kopka : LATEX - Eine Einflihrung. 3. Autl. , 1991. 
TEX gibt es als Shareware-Version (gegen Unkostenerstattung) nir Mitglieder der deutschen 
TEX-Anwendervereinigung DANTE e. V., Heidelberg. 

16 Die Behauptung von Frank M. Bischoff, es erflille ouch gewisse Funktionen eines Datenbanksy
stems trim als Einschatzung auch auf die Vorgangerversion CLlO nicht zu. Siehe Frank M. Bi
schoff : EDV-Einsatz im Fachbereich Geschichtswissenschaften der Philipps-Vniversitat Mar
burg. Marburg 1988, S. 26. Zu xAelw vor allem: Manfred Thaller, XA£lW 3.1.1. Ein Datenbanksy
stem. (Halbgraue Reihe zur historischen FachiDformatik, 81) SI. Katharinen 1989 ; Peter Bek
ker, Thomas Werner: de\w. Ein Tutorial. (Halbgraue Reihe zur historischen Fachinformatik, 
Band AI), 2. erweiterte Autlage SI. Katharinen 1991. 
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17 Sie ist in den HandbUchern unzureichend erlautert. Wer es nicht aufgrund der Systemleistun
gen bemerkt, findet den entsprechenden Hinweis, daB es ein semantisches Datenbanksystem 
ist, nur an sehr versteckter Stelle . Thaller, d£l<'> 3. 1.1 , Abschniu 5.8. 

18 Zitat nach Ahasverv.Brandt : Werkzeug des Histo rikers, 10. Aufl. Stuugart, Berlin, Koln, Mainz 
1983, s. 48. 

19 Carl August LUckerath, RolfGundlach : Historische Wisseoschaften und elektronische Daten
verarbeitung, Frankfurt a.M., Berlin, Wien 1976. 

20 Siehe auch den Kommentar von M. Thaller : ... man sol/le aber nicht g/auben, die Anwendungder 
EDV aufhistorische Fragestellungen musse so kompliziert sein. (Thaller : Numerische Datenver
arbeitung rur Historiker. S. 159). 

21 Anschaulich : Bildarchiv Poto Marburg (Hrsg.): Ulustrierter Thesaurus der Datenbank Kunst 
in Deutschland . Umdruck 3 : Thesaurus antiker keramischer Gefa6e. Marburg 1987. 

22 Im Bereich der archaologischen Do kumentatio n meint man, daB noch nicht einmal ei n grund
legender Konsens fUr eine einheitliche Terminologie vorhanden ist und somit auch jede wis
senschaftliche Grundlage fUr einen Thesaurus fehlt . Ulrich KampfTmeyer : Das Archaologische 
Computer System .. ARCOS". - In : Manfred Thall er, Albert MUller (Hrsg.) : Computer in den 
Geisteswissenschaften, Frankfurt a.M.lNew York 1989. S. 139-215. S. 206. 

23 Man geht im Landesmuseum fUr Technik und Arbeit, Mannheim, wohl zu recht davon aus, daB 
es bei der groBen technischen Bandbreite, die fUr die dortige EDV-gestUtzte Inventarisierung 
erforderlich ist, unmoglich iSI , fU r alle betroffenen Fachbereiche jemals Thesau ren verfUgbar 
zu haben. Arbeitspapier flirdie 5. Regionalkonfe renz technikgeschichtlich o rientierter Museen 
Baden-WUrttemberg, 1986. 

24 Gerhard laritz; The Image as Historical Source or Grabbing Contexts. - In : Histori cal Social 
Research Vol. 16 (1991) No . 4. S. 100-105. S. 102. 

25 Die Arbeiten werden am Institut flir mittelalterliche Realienkunde OSlerreichs durchgefli hrt. 
Das dortige Bildarchiv umfa6t 20000 Photographien von mittelalterlichen Bildquellen , die 
durch die Date nbasis REAL beschrieben und erschlossen werden . Im Rahmen des Projekts 
wird die Komponente zur Bildverarbeitung mit dt\w entwickelt. G . Jaritz : Finding the Signs. 
Pictures of Medieval Life. - In : Heinrich Best, Ekkehard Mochmann, Manfred Thaller (eds.): 
Computers in the Humaniti es and the Social Sciences. MUnchen et al. 1991, S. 61-67. 

26 Jaritz, Images as Historical So urce, S. 101. 
27 Lutz Heusinger, Marburger Info rmations-, Dokumentatio ns- und Administrationssystem (MI

DAS) - Handbuch, MUochen u. a. 1989. S. 7. 
28 Der sich zugegebenermaBen erweitern laBt. 
29 Was man va n ungedruckten Arbeitspapieren, Magisterarbeiten oder internen Forschungsbe

richten bzw. Do kumentationen nun gerade nicht behaupten kann. 
30 Eine Schwache ist der Verzicht auf die demographischen Forschungen von A. E. Imhof. Siehe 

hier : Arthur E. Imhof (Hrsg.) : Historische Demographie als Sozialgeschichte . GieBen und 
Umgebung vom 17. zum 18. Jahrhundert. (Quelle n und Forschungen zu r hessischen Geschich
te, 31) Darmstadt, Marburg 1975. Hier ware aber eine Darstellung der hi sto rischen Demogra
phie erforderlich gewesen, was zu umfangreich ware. Zudem sind die Arbeiten sehr leicht 
zuganglich . Das an sich hinreichend gut dokumentierte Projekt van Barbara HofTmann und 
KJaus Horn : Ehepaare, Eheverlaufe und Lebenslaufin Leipzig 1580-1730 (In: Historical Social 
Research Vol. 15 (1990) No. 3. S. 171-198.) an der Gesamthochschule Kassel wurde nicht heran
gezogen, da fUr die Darstellung der Arbeit mit xA£lW insbesondere im Zusammenhang mit der 
Historical Workstation die Regensburger Arbeiten wesentlich aussageflihiger sind. 

31 Hessische Truppen im amerikaniscben Unabhangigkeitskrieg (HETRINA) (VerofTentlichun
gen der Archivschule Marburg) Marburg 1972 fT. 

32 Hessische Truppen im amerikanischen Unabhangigkeitskrieg (HETRINA), Bd. I, (VerofT. der 
Archivschule Marburg, Nr. 10) Marburg 1972. 

33 Ebd. S. 4. 
34 Ebd. S. 3-17. 
35 Ebd. S. 4. 
36 Stand 1989. Inge Auerbach : Hessen-Kassels RuBlandauswanderung im 19. Jahrhundert. Zweck 

UDd Grenzen des HESAUS-Projektes. - In : Hess. Jahrbuch f. Landesgeschicbte. 39. Bd. (1989) 
S. 251-269. Anm. l. 

37 Inge Auerbach : Hessische Au swanderer (HESAUS). Index nach Familiennamen. Bd. 11 : Aus
wanderer aus Hessen· Kassel 1840-1850 (VerofT. d . Archivschule Marburg, Nr. 12) Marburg 
1988. S. 6. 

38 Auerbach, Hessen· Kassels RuBlandauswanderung. S. I. 
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39 lnge Auerbach, Elektronische Datenverarbeitung im Staatsarchiv Marburg. - In : Hess. Jahr
buch fUr Landesgeschichte, 28. Bd., Marburg 1978, S. 237-244. S. 238. 

40 Die Oate n sind Bestandteil der hessischen Datenbank HADIS. Obe r die Regeln fU r eine Benut
zung dieser Oaten ist noch eine Entscheidung der hessischen Landesregierung erforderlich. 
(Briefiiche Mitteilu ng vo n Frau Archivoberratin Prof. I. Auerbach, Staatsarchiv Marburg vom 
16. 1.1992). 

41 Inge Auerbach : Auswanderung aus Kurhessen 1832- 1866. -In : Hess. BIiHter f. Volks- und Kul
turforschung NF 17, 1985, S. 19-50. 

42 Die folgenden AusfUhrungen basieren irn wesentlichen aufGesprachen mit Dr. Dieter Rodel, 
eifligen eigenen Erfahrungen mit dem Proje kt und den Aufsatzen von Dieter Rodel : "LEHN
BU". Ein EDV-Projekt zu r Wirtschafts- und Sozialgeschichte Frankens im Spatmittelalter. -
In : Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik De utschland, Berichtsjahr 
1989, S. 19-25; und Hans- Pete r Bau rn, Rolf Sprandel : Die Erforschung von Lehe nsregistem in 
Verbindung mit der ED V. - In : Jahrbuch der historischen Farschung in der Bundesrep ublik 
Deutschland, Berichtsjahr 1980, S. 49-55. 

43 Bucher unterschiedlichen Inhalts. 
44 Dieter Rodel : "'LEHNB U". Ein EDV-Projekt zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Frankens. 

S. 20. 
45 Verf. hat sich selbst mit frankischen Getreidep reise n im Spatmittelalter anhand dieser Daten

basis befaBl. 
46 Genannt sei etwa Dieter Rodei : Das erste Salbuch des Hachstifts Wu rzburg (S tudi en zu r Bay

erischen Verfassungs- und SoziaJgeschichte, XlII) Munchen 1987, zugl . Diss. Wiirzburg 1984. 
Die Arbeit ist im ubrigen ein sehr schones Beispiel dafU r, daB zwische n ,.klassischer" Ge
schichtswissenschaft und "harter" Quantifizierung se hr viele Obergange existie ren. Weitere ge
nannt iD Rodel, LEHNBU. 

47 Als Schwachpunkt erweist sich die Obertragung alle r Namen ins Neuhochdeutsche. Hier hatte 
man - auch bei nicht vorhandenem Soundex-System - di e Originalschreibweise grundsatzlich 
mit aufnehmen sollen . 

48 Zitat nach Haos-Pete r 8aum, Rolf Sprandel , Die Erforschung von Lehensregistero . S. 50. 
49 Es mag auch bemerkenswert erscheinen, daB die Datenbasis bereits eioe Umstellung der Re

chensysteme am Rechenzentrum schadlos uberstanden hat uDd jetzt auf ein d rittes System 
(UN IX) portiert werden soli . 

SO Allerdings muB man in Rechnung stellen, daB man zur Realisierung oeben den nich! unbe
trachtiichen finanziellen Mitteln auch e ine Pe rsonlichkeit benotigt, wie sie R. Sprandel sicher
lich darstelll. Die Oaten sind fUr die Forschung Ube r das Ze ntrum fUr Historische Sozialfor
schung, Koln zu beziehen : R. Sprandel : Economic and Social History ofFranconia during the 
Late Middle Ages. ZA-Nr. 8036. 

SI Literatur in Auswahl : Bettina Callies, Heinri ch Wanderwitz : Das Regensb urger BUrger- und 
Hauserbuch, eine Projektstudie. - In : Rege nsburg und Bayem im Mittelalter, Festschrift fUr 
Kun Reindel zum 60. Geb urtstag. (Stud ien und Quellen zur Geschichte Regensburgs, Band 4), 
Regensburg 1987, S. 1J1- 147; Roben Dietz, Walburga Knorr : Die Bearbeitung von Inschriften 
am Stadtarchiv Regensburg mit TEX, xAtlW und StanFEP. Die Epigraphische Datenbank. - In : 
Thomas Engelke, JUrgen Nemitz, Carolin Trenk1er (Hrsg.) : Historische Forschungen mit 
xAt\W (Halbgraue Reihe zur historischen Fachinformatik, Band A8), St . Katharinen 1990, S. 
99-112 ; Betti na Callies, Lothar Kolmer: A Computerised Medieval Ci ty Archive : The Project 
,.Regensbu rger BUrger- und Hauserbuch". - In : Peter Denley u. a. (Hrsg.) : History and Com
puting 11, Manchester, New York 1989, S. 266-272; Bettina Callies : Dokumentation im Projek t 
"Regensburge r BUrger- und Hauserbuch". - In : Fried ri ch Hausmann u. a. (Hrsg.) : Datennetze 
fUr die Histo rischen Wissenschaften. Probleme und Moglichkeiten bei Standardisierung und 
Transfer maschinen1esbare r Oaten. Graz 1987, S. 46-50 ; StefTen Wernicke, Martin Haernes : 
Auswertu ng der spatmittelaiterlichen Urfehde urkunden Regensbu rgs. - In : Engelke/Nemitzl 
Trenkler (Hrsg.): Historische Forschunge n, S. 17-22 ; dies.: ,.Umb die unzucht die ich handelt 
han ... " Quellen zum Urfehdewesen. (Halbgraue Reihe zur historischen Fachinformatik, Band 
A 9), SI. Katharinen 1990 ; Thomas Engelke : ,. ... und hiezzen es schreiben in der stat puach". 
Das Projekt Regensburger AmtsbUcher des 14. Jahrhunderts. - In : Engelke/NemitzlTrenkler : 
Historische Forschuogen, S. 9-16. 

52 Callies/Wanderwitz, Regensbu rge r Burger- und Hiiuserbuch , S. 138. 
53 Ebd. S. Ill. 
54 Info rmationspapier des Stadtarchivs Regensburg zur I. Tagu ng der XAt::\w-use r-group, Regens

bu rg, 18.-21. Marz 1990. 
SS Callies, Dokumentation, S. 47. 
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• 

56 Ebd. 
57 Urn hier term inologischen Schwierigkeiten auszuweichen, soli unter diesem 8egrifT einmal al

les zusammengefaBt werden, was bei C. H. Hau ptrneyer (Hrsg.): Landesgeschichte heute. Got
tingen 1987, an Teilbereichen vertreten ist. Fur Sladt-, Regional- oder Landesgeschichte erge
ben sich im Prinzip 8US der hi er gewiihlten Sicht der Historischen Datenverarbeitu ng keine we
sentlichen Unterschiede. 

58 Was grundsatzlich sehr zu empfehlen ist, wenn die Oberliefe rung dies zu liiilt. 
59 Ernst Hinrichs: Regionalsgeschichte. - In : Hauptmeyer, Landesgeschichte heute. S. 16-34. 

S. 20. 
60 M. Thalle r sch8tzt den Speicheraufwand de r unstrukturierten Oaten (d. h. als fortlaufender 

Text, nicht als Volltextdatenbank) aur e twa 0,5 Gigabyte. M. ThaUer : Voriiberlegungen flir ei
nen intem ationalen Workshop iiber die ScbafTung, Verbindung und NutzunggroBerinterdiszi
plinarer Quellenbanken in den histo rischen WissenschaFten. - In : Thaller, Dale nbanken und 
Date nverwaltu ngssysteme. S. 9- 30. S. 12. 

61 Reinhard Hartel, Ingo H. Kropat: Edition und Auswertung mittelaherlicher Urkunden: Pro
bleme bei Standardisierung und Transfer fortlaufe nder Texte. In: Friedrich Hausman n u. a., 
Datennetze, S. 100-112. S. 110. 

62 Ebd. S. 108f. 
63 Hartel und Kropat raumen allerdings urbeberrechtliche Probleme ein, deren Losung aber nicht 

primar Aufgabe der Ediloren sein kann ; ebd. S. 112. 
64 Ebd. S. 110. 
65 Heinrich Best, Ekkehard Mochm ann, Manfred Thalle r : Co mputers and Methodology : Promi

ses of the Past, Reality of the Nie nti es? -In : Histori cal Social Research, Vol. 14 (1989) Nr. 3. S. 
5-8, S. 5 r. 

66 Thaller, Fachspezifische Datenverarbeitung, S. 47 . 
67 Best, Thaller, Mochmann, Co mputers and Methodology, S. 7. 
68 Oberlegungen zu Datenmodellen aus dem Kreis der Gescbichlswisse nschaft sind eher sellen. 

(Siehe elwa Jam Sieglerschmidt : Probleme des Aufbaus und Umfangs einer Datenbank 'Histo
rische Statistik'. - In: Historical Social Research, Vol. 13 (1988) No. I. S. 89-110. S. 91 fT. oder 
Thaller, Fachspezifische Datenve rarbeitung, S. 67fT.) 

69 Dargestellt z. 8 . von Ingo H. Kropat : Von der Quelle zum Datensatz. - In : Thaller, Datenban
ken und Datenverwallungssysteme, S. 199-215. 

70 Dies kann nicht von der GeschichtswissenschaFt geleistel werden, sond em steht im Zusam
menhang mil alie n ahnl ich gearteten Verlagsprodukten . 

71 Aus mehreren Moglichkeiten seien die zwei (in Oeutschland) wichtigsten herausgegrifTen : Fur 
allgemeine Probleme und spezie ll Stalislik und Quant ifizierung das Zentrum fUr hislo rische 
Sozialfo rschung, Bachemerst raBe 40, 5000 Ko ln 41 (h ier ist auch das zentrale Datenarchiv der 
historischen Sozialfo rschung in Deulschland) und fUr xA£l(u und eher "qualifizierende" For
schu ng: Max-Planck-Institut f. Geschi chte, - kleio - , Postfach 2833 , 3400 Gottingen . 
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