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AUTOUR DE L'HISTOIRE SOCIALE DU TEMPS

Le theme du temps est sans doute tout ä fait fondamental pour les sciences

humaines. Geographes, sociologues, ethnologues et autres Font depuis
longtemps compris. Assez curieusement, les historiens y ont ete peu sensibles,

meme s'il y a des exceptions, comme l'histoire des conceptions du temps et de

ses representations artistiques, ou l'histoire de la «memoire collective».
En particulier l'histoire sociale et economique du «facteur temps» est, en depit
de son evidente importance, restee tres en retrait. Cela provient de ce que
l'attention des historiens s'est focalisee sur l'histoire des rapports de l'homme
moderne avec le temps, et de ce que, par consequent, leur vision s'est restreinte

ä Faxe du progres conduisant vers le «temps moderne». On tire une sorte de

ligne droite partant des premices medievales degagees par Jacques Le Goff, et

aboutissant ä la work discipline mise en evidence par Edward P. Thompson. Ce

qui se situe hors de ce trajet ideal est oublie. C'est le cas par exemple des

paysans, qu'on decrit volontiers, comme le faisait Marc Bloch en 1939, comme
indifferents au temps. C'est aussi le cas, tres typique, des moyens chrono-

metriques non mecaniques, qu'on neglige alors qu'ils ont largement domine,
coexistant longtemps avec Fhorloge mecanique, d'ailleurs mal adaptee aux

besoins courants de la majorite.
Constatant que, dans la majorite des cas, les «evangiles» en vigueur s'averent

inaptes ä decrire correctement toute la realite, nous nous etions donnes pour but
de casser ces visions trop simples et de redonner la parole aux mondes oublies.

Nous nous proposions tout ä la fois de faire le point sur Fapport des autres

sciences sociales au renouvellement des problematiques historiennes, et de

susciter des articles d'historiens parcourant des voies plus ou moins inedites en

histoire sociale du «facteur temps».
Le cahier qui contient les resultats de notre tentative contient trois parties. La

premiere est consacree ä la reflexion d'une sociologue, d'un anthropologue et

de deux geographes sur les manieres propres ä leurs disciplines d'apprehen-
der le «facteur temps», soit dans une perspective assez generale (C. Leccardi,
P. Glennie & N. Thrift), soit ä partir d'une assez fascinante etude de cas

(H. Znoj).
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La deuxieme partie du cahier est consacree au monde rural, Fun des grands
oublies de Fhistoriographie du «facteur temps». On y lira le point de vue d'un
prehistorien, celui d'un historien medieviste et celui d'un ethnologue. On y
verra aussi comment on peut reflechir ä ces problemes ä partir de donnees

archeologiques combinees avec des observations ethnographiques (P. Petre-

quin), ä partir du spectacle global d'une societe alpine medievale (P. Dubuis) ou
ä partir d'un objet aussi particulier que le costume (Th. Antonietti).
La troisieme partie consiste en une etude de cas qui met en evidence une
Situation de tension entre des manieres differentes et concurrentes de vivre le

temps, dans le petit monde de la noblesse francaise, confronte au temps des

affaires et de Fargent (C.-I. Brelot).
Les sept articles reunis dans ce cahier de traverse offrent une grande diversite
geographique et chronologique: Feventail s'ouvre du Valais ä Sumatra, du

Neolithique ä aujourd'hui. Au delä de cette variete, tous ces textes partagent
cependant une idee, que nous tenons ä mettre en evidence. Tous les auteurs
considerent d'un ceil critique la these selon laquelle l'histoire du temps suivrait
un developpement lineaire, allant du simple au complexe, de Fancien au
nouveau, de la Nature ä. la technique, du vague au precis... Ce point de vue, qui
domine jusqu'ici dans la recherche historique relative ä ce theme, apparait
pourtant comme incapable de rendre compte de l'ensemble de la realite et de ses
evolutions. Les articles reunis ici montrent bien plutöt que, pour ouvrir des

chemins neufs ä l'histoire sociale du temps, il faudrait imaginer des champs
d'observations souples, dans lesquels on pourrait montrer comment coexistent
et s'influencent mutuellement differentes temporalites (manieres de penser et
de vivre le temps).

Pierre Dubuis et Jakob Messerli



ZUR SOZIALGESCHICHTE DER ZEIT

Die «Zeit» ist zweifellos für alle Sozialwissenschaften von grundlegender

Bedeutung. Während die Geographie, Soziologie und Ethnologie dem Thema

schon seit längerer Zeit Rechnung tragen, haben sich erstaunlicherweise
Historiker und Historikerinnen bisher weniger darum gekümmert. Von dieser

allgemeinen Feststellung ausgenommen sind allerdings einzelne spezifische

Aspekte des Themas, wie beispielsweise die Geschichte der Zeitvorstellungen

und ihrer künstlerischen Darstellung oder die Geschichte der «kollektiven

Erinnerung».
Besonders die Wirtschafts- und Sozialgeschichte hat sich bisher kaum mit dem

«Faktor Zeit» auseinandergesetzt. Verantwortlich für dieses Defizit scheint der

Umstand, dass sich die historische Forschung bei der Beschäftigung mit dem

Thema «Zeit» bisher fast ausschliesslich auf den modernen Menschen
konzentriert hat. Aus dieser Perspektive ergibt sich leicht die Vorstellung eines

Fortschritts hin zur «modernen Zeit». Man unterstellt dann eine gerade Ent-

wicklüngslinie von mittelalterlichen Zeitvorstellungen (Jacques Le Goff) bis

zur Arbeitsdisziplin des Industriezeitalters (E. P. Thompson). Was ausserhalb

dieser idealen Entwicklung liegt, wird ausgeblendet. Dies gilt beispielsweise
für die Bauern, die man gerne - so wie es Marc Bloch bereits 1939 getan hat -
als zeitlos beschreibt. Dies gilt aber auch für die während Jahrhunderten

dominierenden nichtmechanischen Zeitbestimmungsmittel, welche die

Forschung auf Kosten der mechanischen Uhren vernachlässigt, obschon letztere
den Bedürfnissen der grossen Mehrheit der Bevölkerung nur unzureichend

gerecht wurden.
Wir meinen, die eben skizzierte Auffassung sei in den meisten Fällen untauglich,

die Realität richtig zu beschreiben. Mit dieser Nummer von traverse

verfolgen wir das Ziel, andere Sichtweisen zu Wort kommen zu lassen und

bisher vernachlässigten Aspekten Platz einzuräumen. Einerseits fragten wir,
was die anderen Sozialwissenschaften zu einer Sozialgeschichte des «Faktors

Zeit» beitragen können, und andererseits wollten wir innovative Artikel von
Historikern und Historikerinnen zum Thema präsentieren.
Dieses Heft enthält das Resultat unseres Vorhabens in drei Teilen. Im ersten
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Teil werden die Überlegungen einer Soziologin, eines Ethnologen und zweier
Geographen vorgestellt, die sich aus der Sicht ihrer jeweiligen Disziplin mit
dem «Faktor Zeit» beschäftigen, sei es in Form eines Übersichtsartikels (C. Lec-
cardi, P. Glennie & N. Thrift), sei es in Form einer Fallstudie (H. Znoj).
Der zweite Teil der Nummer ist der ländlichen Welt gewidmet, die in der
Geschichtsschreibung zum «Faktor Zeit» bisher kaum Beachtung gefunden hat.
Ein Prähistoriker arbeitet mit archäologischen Funden und kombiniert diese
mit ethnographischen Beobachtungen (P. Petrequin), ein Mediävist befasst
sich mit einer alpinen Gesellschaft im Mittelalter (P. Dubuis) und ein Ethnologe

geht bei seinen Überlegungen von bestimmten Kleidungsstücken aus

(T. Antonietti).
Der dritte Teil besteht aus einer Fallstudie, die eine Situation der Spannung
zum Thema hat, die entstehen kann, wenn verschiedene Arten des Umgangs
mit der Zeit aufeinanderprallen, hier die Konfrontation des französischen Adels
mit der Zeit der Geschäfte und des Geldes (C.-I. Brelot).
In bezug auf Raum und Zeit sind die hier vorgestellten sieben Artikel von
grosser Vielfalt: Vom Wallis bis nach Zentralsumatra und vom Neolithikum
bis in die Gegenwart reicht die Spanne. Trotz dieser Vielfalt ist allen Texten
ein Gedanke gemeinsam, den wir hier als vorläufiges Fazit herausstreichen
möchten: Alle Autoren und Autorinnen stehen der Vorstellung einer linearen

Entwicklung des Faktors «Zeit», etwa von einfach zu komplex, von Alt zu
Neu, von Natur zu Technik, von ungenau zu präzise usw., kritisch gegenüber.
Diese Sicht dominierte bisher die noch recht spärliche historische Forschung,
scheint aber Teile der Realität und ihrer Veränderung nicht adäquat erfassen zu
können. Die Beiträge dieser Nummer zeigen vielmehr, dass die Vorstellung
von sich verändernden Feldern, in denen man sich ein Nebeneinander und
Miteinander ganz unterschiedlicher temporaler Modi, Strukturen und Praktiken

vorstellen muss, für die historische Forschung zum Thema «Zeit» neue

Wege öffnen kann.

Pierre Dubuis und Jakob Messerli
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