
Wirtschaft und Gesellschaft 

Die n a t ü r l i c h e n Voraussetzungen f ü r die Landwir tschaf t , von der 
a l le in fast alle E inwohne r leben mussten, waren u n g ü n s t i g . Raubbau 
an den W ä l d e r n i n G r a u b ü n d e n f ü h r t e zu einer zunehmenden R ü f e -
bi ldung, z u B e r g s t ü r z e n u n d Erdrutschungen, so dass der R h e i n i m m e r 
g rösse re Geschiebemassen i n die unteren Talschaf ten w ä l z t e , sein Bett 
s t ä n d i g e r h ö h t e u n d damit die T a l g r ü n d e i m m e r mehr bedrohte. D i e 
sogenannten Ü b e r s c h w e m m u n g s j a h r e h ä u f t e n s ich zusehends, o b w o h l 
die Bewohner j ä h r l i c h mehrere W o c h e n an der Ausbesserung der 
W u h r e arbeiteten. Katastrophale R ü f e n i e d e r g ä n g e z e r s t ö r t e n - i m m e r 
wieder K u l t u r l a n d , ü b e r s c h ü t t e t e n die f ü r den Durchgangsverkehr 
wichtige Landstrasse u n d bedrohten die D ö r f e r . D i e Ta l lagen l i t ten zu 
sehends s t ä rke r unter den G e w ä s s e r n , die v o m a l l m ä h l i c h ansteigenden 
Wasserspiegel des Rheins gestaut wurden . Z w a r versuchte man , den 
B i n n e n g e w ä s s e r n eine bessere M ü n d u n g i n den Rhe in z u verschaffen, 
dennoch k a m es immer wieder zu R ü c k s t a u u n g e n , die grosse T a l f l ä c h e n 
monatelang i n einen See verwandel ten u n d versumpften. 

Gerade diese Tal lagen wurden n u n aber dr ingend f ü r die l andwir t 
schaft l iche P roduk t ion benö t ig t , w a r doch die B e v ö l k e r u n g seit Ende 
des 18. Jahrhunderts rasch angestiegen. 1789 hatte das L a n d noch 4228 
E inwohne r gehabt, 1815 z ä h l t e m a n bereits 6117. Dieses treibhausartige 
Wachs tum hatte dazu g e f ü h r t , dass das L a n d nicht mehr alle seine 
Bewohner e r n ä h r e n konnte. Seit Beg inn des 19. Jahrhunderts hatte 
daher die s a i s o n m ä s s i g e Auswande rung zugenommen. Einze lne F a m i 
l ien verliessen ihre H e i m a t gar f ü r immer . 

Der liechtensteinische Bauer lebte noch i n einer sozialen u n d wir t 
schaf t l ichen Ordnung , die i n ihren W u r z e l n weit ins Mit te la l ter z u r ü c k 
reichte. Der Herrschaftsgedanke p r ä g t e das menschl iche Zusammen
leben u n d realisierte sich i n den F o r m e n von Grund- , Haus- , Schutz-, 
Gerichts-, Leib- , Landesherrschaft <u. a. D i e Grundherrschaf t bestimmte 
wesentl ich die Agrarverfassung. Sie beruhte auf dem Herrene igentum 
an L a n d u n d bedeutete i n wir t schaf t l icher Hins ich t , dass das grund
herr l iche Land , aber auch M ü h l e n , Tavernen u n d andere gewerbl iche 
Betriebe zwecks Bewir t schaf tung ver l iehen wurden . A l s Gegenleistung 
erhielt der Grundher r v o m Lehensnehmer einen A n t e i l a m Ertrag i n 
Form' von Abgaben oder auch verschiedene Dienst leis tungen (Fronen). 
Eine grosse Z a h l von Abgaben u n d Fronen resultierte auch aus den 
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