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Die hessische Wiistungsforschung vor neuen Aufgaben 

Von Kurt Scharlau 

Die gesamte Wustungsforschung hat. hesonders in ihren AnHingen. ganz ent
smeidende Impulse aus Hessen emp£angen. Vor nahezu hundert ]ahren habe" Georg 
Wilhelm ]ustin Wagner (46)1 UDd Georg Landau (16) ihre Wustungssammlun
gen fUr das ehemalige Gro6herzogtum bzw. das frilhere Kurfilrstentum Hessen 
veroHentlicht, die heispielgehend in anderen deutsmen Landesteilen gewirkt 
baben. La n d a u s Sammlung ist 1858 als Supplementband der Zeitschrift des 
Vereins fur hessische Gesdtidtte UDd Landeskunde erschienen; sie ist seit langen 
lahren vergriffen uDd gehort Zll den gesuchtesten Werken der geschicbtlichen 
Landeskunde Hessens. Der hessisme Geschimtsverein greift also nur auf do seit 
jeher gepflegtes Arbeitsgebiet zuruck, wenn er die Wustungsforschung und ihre 
heutigen Probleme wieder zur Diskussion stelIt. 

Die wissenschaftliche Blickridltung in der Wustungsforschung hat sich inzwismen 
verstandlicherweise geandert, vor allem wird seit einiger Zeit der Wustungsbegriff 
inhaltlich und umfangmaSig weiter gefaSt, als dies aus der zunadlSt rein geschid1t~ 
lichen Einstellung heraus geschehen war (24. 26, 32, 48). 

G e 0 r g La n d a u hatte alle in Urkunden und Handschriften verstreuten histo
rismen Daten sowie die im Volksmund uberlieferten Nachrichten uber alte Dorf
statten gesammelt. Kritisch uberpruft und erganzt wurden seine Angaben spater
hin durch das von He i n r i ch Rei mer im Auftrag der Historismen Kom~ 
mission von Hessen und Waldeck herausgegebene "Historisme Ortslexikon von 
Kurhessen"; auSerdem haben die am Institut ffir geschichtliche Landeskunde von 
Hessen, dem jetzigen Hessischen Amt flir gesmichtliche Landeskunde in Marburg/L. 
entstandenen Vorarbeiten zum Historischen Atlas von Hessen und verschiedene 
andere region ale Untersuchungen neues Material zur Lokalisation der Wfistungen 
beigetragen (z. B. 3. 11. 22. 38. 44. 45). 

Was wurde nun aUes in diese historismen Wlistungsverzeichnisse aufgenommen? 
ledem Kenner des armivalismen Materials ist bekannt, daB in den Quellen 
nient nur die Wohnstatten, also Dorfer und HOfe, aIs wiist genannt werdeD, sondern 
daS die voilig gleiche Bezeichnung z. B. aum auf Burgen, Kirchen uDd Kapellen, ja 
sogar auf einzelne Hiiuser in den Stadten angewandt wird. Sie ist dariiber hinaus 
aber auch flir Landereien, Gewasser u. a. Besitztiimer gebrauchlich. Diese Vielzahl 
der Wiistungsbezeimnungen verursaente in den Anfangszeiten der Wiistungsfor~ 
smung wegen der groSen Stoffiille erhebliche Scbwierigkeiten. La n d a u hatte in 
seine Sammlung zwar noch wiiste Einzelhafe und wiiste Burgen aufgenommen. dom 
zu Anfang unseres }ahrhunderts vertrat der urn die Wlistungsforsenung sehr ver
diente friihere Breslauer Staatsarmivdirektor Be s c h 0 r n e r (4) den aum spaterhin 
von ihm nicht restlos aufgegebenen Standpunkt (5. 6). daB man sich lediglich au! 
ehemalige Darfer besmriinken soUe. 

1 Die Klammerwerte beziehen sidt auf das Literaturverzeidtnis am Sdtlu6 des Aufsatzes. 
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Be s c h 0 r n e r stellte diese zunamst dann auch fast aIlgemein angenommene 
Forderung aus Griinden der statistischen Vergleichbarkeit auf, urn auf diese Weise 
die Zahl der heute nom vorhandenen Dorfer mit der aus friiheren Siedlungsperioden 
vergleichen zu konnen. 

Eine soIche Einschrankung des Wustungsbegriffes modtte vorerst durmaus ge
remtfertigt erscheinen. aber es stellte sidt dam immer mehr he fallS. daB die er~ 
forderlichen Voraussetzungen fUr die Anwendung eines derartigen Wiistungsbegrif
fes in einer iiberwaltigenden Vielzahl van Fallen gar nicht gegeben wareD. So hatte 
Be 5 C h 0 r n e r U.3. erkHirt. daB als das wichtigste Kriterium fur die Anwendung 
des Wiistungsbegriffes das .. v6llige Vom-Erdboden-versmwunden-Sein" der mensm
limen Behausungen gelten musse. Danam durfte man also eigentlim gar nimt von 
einer Wustung spremen. wenn ein ursprunglicbes Dorf bis auf einen einzelnen Hof 
oder eine MiihIe zusammengesduumpft war, d. h. ein einwandfreier Wustungs
yorgang stattgefunden hatte. der ledigli<h nimt das Endstadium. die yollige Auf
gabe des Dorfes. erreimt hatte. Die Begriffsunstimmigkeiten wurden aber nom 
groBer, wenn eine soIche Restsiedlung wieder heranwuchs oder gar, was nom weitaus 
schwieriger einzuordnen war, auf der Ortlicbkeit eines ebedem vollig versmwun
denen Dorfes nun ein neues Dorf gegrundet wurde. War im ersten Falle das spatere 
Dorf iiberhaupt jemals eine Wustung1 MuBte im zweiten Fall das neue Dorf doppelt 
gezahlt werden, namlich einmal als Wustung und zum anderen als bestehende 
Siedlung? Wieder and ere Schwierigkeiten ergaben sich aus folgendem SadlVerhalt. 
Unsere hessischen Stadte sind bekanntlich vielfach geradezu mit einem Kranz von 
wilstgewordenen Dorfern umgeben. Fur ibre ehemaligen Bewohner laBt sich nicht 
seIten unmittelbar namweisen, daB sie ihre Wohnstatten hinter die smutzenden 
Stadtmauern verlegt hatten und von dort aus nach wie vor ihre alten Felder be
bauten. Die ursprunglich vorhandenen Dorfer waren zwar restIos vom Erdboden 
verschwunden, und dom hatte man eigentlich nicht von "Wiistungen" sprechen 
durfen. Denn der gesamte Wirtschaftsverband der Siedlungen war ja restIos intakt 
geblieben, da lediglich die HofsteIlen verlegt worden waren. Da der Begriff Wu
stung eine aufgegebene Siedlung bedeuten sollte, muBte es weiterhin zu unlosbaren 
Widersprumen fuhren, wenn in den Quellen ausdruddkn als wiist bezeichnete Sied
lungen einwandfrei als besetzt oacbzuweisen waren. uod zwar mit genauer Angabe 
des Namens und der Beschaftigung ihrer Bewohner. Der einzig moglime SchIuG 
konnte daher zwangslaufig nur der sein, daB die in den Quellen gebrauchte Be
zeichnung .. wiist" und .. Wustung" etwas gaozlich anderes als .. unbewohnt" oder 
"restlos von den Bewohnern verlassen" bedeutet und daB folglim der anfangs auf
gestellte Wustungsbegriff von historiscb nimt zutreffenden Yoraussetzungen aus
gegangen war (32). 

Diese Vermutung hat sich aum vollinhaltlim bestatigt. Ohne auf das an an
derer Stelle (32, 35, 38) veroffentlichte Beweismaterial naber eiozugeben, sei hi er 
nur gesagt, daB im spaten und ausgehendeo Mittelalter aIs Wiistung uod wust alle 
im Obereigentum der Landesberrsmaft oder eines sonstigen weltlimen oder geist
limen Grundherren befindlimen und zu Lehen oder in Pamt ausgegebenen Besitz
turner bezeichnet wurden, die entweder unbesetzt waren oder nicht regular bewirt
smaftet wurden, jedenfalls nicht den fa.lIigen Grundzins erbramten. Grund und 
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Boden waren in damaliger Zeit das wimtigste zinstragende Kapital der Grund· 
herren, und jede Minderung dieser bodengebundenen Einklinfte fiel unter den Be· 
griffsinhalt von wlist und Wiistung. Daher wird es aum verstandlim, daB selbst 
dann, wenn alle Landereien eines Dorfes ausgestellt waren, was im Falle eines teil· 
weisen Abzuges oder einer aus sonstigen Griinden erfolgten Verminderung der 
Vollzahl der Bauern vielfam eine Verpfl ichtung seitens der nom vorhandenen 
Bauern war, dieses trotzdem eine Wiistung genannt wurde, und zwar so Iange. bis 
aUe Bauerngliter wieder regular besetzt worden waren. 

Aus der historisch iiberlieferten Bezeidmung Wlistung kann man daher iiber· 
haupt nimt auf die Nichtexistenz einer so benannten Siedlung schlieBen. und damit 
wird das spezifisme Kriterium der Wlistungsdefinition im Sinne von Be s c h 0 r n e r 
bedeutungslos. 

EntfaUt damit nun aber jede Moglimkeit, die Quellenbegriffe Wiistung und 
wiist flir siedlungskundHme Zwedce auswerten zu konnen? Eine soIche Frage ist 
durmaus nimt unberechtigt. und sie miiGte sogar in we item Urn fang bejaht werden. 
wenn man den bisher erIauterten Wiistungsbegriff beibehalten wiirde. 

Aus den erwahnten Beispielen geht nun hervor, daB der quellenmaGige Wii~ 
stungsbegriff. von dem man namlim bezliglidt aller Erorterungen der Wiistungs~ 

erscheinungen ausgehen muG. in erster Unie gar nicht auf den Wohnplatz einer 
Siedlung. sondern vielmehr auf die zugehorige Feldflur zu beziehen ist. Denn der 
bebaute und bewirtsmaftete Grund und Boden bildete, um es nom einmal zu sagen, 
das eigentliche zinstragende Kapital der Grundherren, w5hrend die Baulichkeiten 
der Gehofte und das Adc.erger5t Privatbesitz der Bauern und Pamter waren und 
nom bis weit in die Neuzeit hinein zur fahrenden Habe gerechnet wurden. So heiGt 
es denn auch bezeidlOenderweise von dem Biirgcrmeister von Smwarzenborn im 
Kniill (32, S. 8, Anm. 38), daB er eine Reihe von !l.d<ern als wiist angegeben habe, 
um den Zins zu untcrschlagen. Und ebenso aufschluBreich ist es, wenn zahlreime 
historism iiberlieferte Wlistungen iiberhaupt nimt als ehemals bewohnte Nieder~ 
lassungen zu identifizieren sind, sondern vielmehr als extensivierte oder unbewirt
schaftete bzw. als voriibergehend oder ganzlidt auGer Kultur gekommene Feldfluren. 

Da nun aber diese aufgegebcnen Fluren. diese spater nicht mehr bestcllten und 
agrikulturell genutzten WirtschaftsHachen, wie sich aus den weiteren Ausfiihrungen 
noch ergeben wird, ein integrierender Bestandteil des frliheren LandbauareaIs ge
wesen sind, bedeutet diese FeststeIlung in forschungsmethodischer Hinsicht. daB 
man die Auswertung des historischen Quellenmaterials nimt von vornherein ledig. 
lich auf die ehemaHgen WohnpHitze beschranken darf. Tut man dies namlich. so 
iibersieht man vollig den durch die vielgestaltigen Wiistungsersmeinungen hervor
gerufenen Wandel in der kulturlandschaftlichen Physiognomie des bauerlichen 
Siedlungsraumes. Und gerade in der Aufzeigung und VerfoIgung dicses Entwick
Iungsprozesses liegt das Schwergewicht der modernen Wiistungsforschung. 

Urn die mannigfaltig abgewandeIten Wlistungserscheinungen und wemselvoIl 
gelagerten Wlistungsvorgange rein begrifflich zu erfassen und entsprcmend ihren 
typischen Ausbildungsformen voneinander zu trennen, hat es sich als methodisch 
notwendig und richtig erwiesen. den seitherigen Wustungsbegriff aufzulockern und 
ihn durch das folgende Wiistungssmerna zu ersetzen (3 2, 34, 37) . 

• 
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partielle partielle 
totale totale 
Ortswustung Flurwustung 

~ . 

Totale Wustung 

Ebenso wie man bei einer bestehenden Siedlung zwismen WohnpIatz und Wirt~ 
scnaftsflame unterscheidet. muB man auch bei einer Wfistung. d. h. bei einer ehe
maligen Siedlung. die gleichen Komponenten berficksichtigen. Man hat daher folge
rid1tig zunachst zwischen Ortswfi stungen auf der einen uod Flurwfistungen auf der 
anderen Seite zu trennen. Beide koonen weiterhin sowohl partiell auftreten - d. h. 
daB der WfistungsprozeB nur einen Teil des Wohnplatzes oder der Flur betroffen 
hat - aIs aum total ausgebildet sein - d. h. in einem soIchen Fall war entweder 
der Wohnplatz ganzlich versmwunden oder die Feldflur vollig ve rodet und auf
gegeben. 1st beides zusammen eingetreten. dann sprimt man von einer totalen 
Wtistung. 

Mit dem frtiheren Wtistungsbegriff hat man im Sinne des Wtistungsschemas nur 
den Sonderfall der totalen Ortswtistung erbBt. womit also seine zu enge uod ein
seitige Begriffsfassung als erwieseo gelten darf. Die weitreicnende Bedeutung dieser 
Feststellung wird aber vor allem durch die T atsame unterstrimen, daB die partiellen 
Wtistungserscheinungen nicht nur ganz allgemein in einer erheblimen VielzahI 
auftreteo. sondern io manchen Gebieten absolut sogar vorherrscheD uod daher 
dort zum speziHscheo Charakteristikum des gesamten Wtistuogsprozesses werden 
konn. n (28). 

Partielle Ortswiistungen bilden vielfach die auf den ehemaligen DorfsteIlen 
erhaltenen Mfihlen. die wegen ihrer technischen Gebundenheit an flieBendes Wasser 
und wegen des raumlich festumgrenzten Mfihlenbannes nimt so leicht zu verlegen 
waren wie die Baulichkeiten der bauerlichen Gehofte. In ahnlicher Weise blieben 
die alten Dorfkirmen nimt selten vor dem Verfall verschont und dienten nodl lange 

• 
Zeit den zu ihrem Pfar rsprengel gehorigen Bauern zu gottesdienstlichen Zwecken 
(17. 33). In wieder anderen Fallen haben die Gerichts- und VersammIungsplatze 
der wiist gewordeD Dorfer ihre ehemalige Bedeutung bewahrt (7, 8. 15), dabei 
allerdings in der Folgezeit oftmals ihren Charakter dadurch gewandelt, daB sie 
namentlich zu Pfingsten der bauerlichen Jugend umliegender Dorfer als Treffpunkt 
zu T anz und Spiel dienten. SoIche uDd ahnlitn.e Volksbrauche sind vielfach an die 
Statten wiister Dorfer gebunden. 

Dort endlich. wo aus irgendweIchen Grtinden Einzelgehofte das Wfistungs
schicksal von Dorfern fiberdauert haben. hat dieser SchrumpfungsprozeB des Wobn
platzes meist zu einer charakteristischen Anderung des Ortsnamens gefiihrt. na
mentlich zu einem Wechsel von -hausen zu -bof bzw. zu einer an sich unIogischen 
Verdoppelung der O rtsnamenendung. So sind beispielsweise der Gorzhauserhof 
westlich von Marburg und der Radenhauserhof am FuB der Amoneburg die Rest
oder Zeugensiedlungen der ursprfinglichen Dorfer Gorzhausen und Radenhausen. 

Von den partiellen Flurwtistungen wird gleich noch ausffihrlidl zu reden sein. 
Die Wtistungsforschung hat sich nun bis vor relativ kurzer Zeit ausschlieBlich 

mit der Lokalisation der Ortswfistungen beschaftigt (47) und zu diesem Zweck altc 
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Karten ausgewertet, die friiheren uod heutigen Flurnamen herangezogen. Gelande
untersudtungen durchgeHihrt uod nom versmiedene andere Arbeitsverfahren ent
wickelt (9. 10, 19, 20, 21). In dieser Hinsicht sind filr eine ganze Reihe deutsmer 
Gebiete sehr beadltliche Erfolge erzielt worden. die uos eine anschauliche Vor
stelIung ven der in vielen Landsdtaften erhebliCh gro8eren Wohnplatzdichte des 
HochmitteIaIters im Vergleich mit den heutigen Verhiiltnissen vermittelt haben 
(29, 30). 

Die rein topographisdte Bestandsaufnahme der Ortswiistungen hat aber nom 
eio anderes uod zwar fur die gesamte SiedlungsforsdlUng des westdeutsmen Alt
siedelIandes au6erordentlich wichtiges Ergebnis gezeitigt. Geht man lediglich einmal 
von der Oberlegung aus, daB z. B. in Hessen wahrend des Hochmittelalters min
destens 100% mehr, d. h. doppelt so viellandliche Wohnplatze als in der Gegen
wart vorhanden waren, und beriicksichtigt dabei weiterhin gleichzeitig, daB die 
Gesamtzahl der damaligen Bevolkerung des platten Landes im Vergleich mit der 
heutigen nur relativ gering gewesen se in kann, so kommt man auf rein deduktivem 
Wege zu der Feststellung, daB die hommittelalterlichen Wohnplatze in ihrer iiber
wiegenden Mehrzahl nur kleine Gehoftgruppen und EinzelhOfe gewesen sein kon~ 
nen. Unsere jetzigen GroBdorfer, reprasentiert durch den Typus des Haufendorfes, 
miissen also zu einem erheblichen T eH zweifellos jiingerer Entstehung sein. 

Diese Ansicht ist durch die entsprechenden Ergebnisse der Wiistungsforschung 
vollauf bestatigt word en (26, S. 317). Es hat sich namlich immer eindeutiger heraus~ 
gestellt, daB der WustungsprozeB des spaten und ausgehenden Mittelalters durchaus 
kein einheitlicher Vorgang gewesen ist, sondern daB man dabei wenigstens zwei 
ihrem Wesen nach verschiedene Umgestaltungsprozesse des hochmittelalterlichen 
Siedlungsbildes zu untersmeiden haben wird. Ein erster ProzeB - und zwar der, def 
im Hinblick auf das Problem der Entstehung der Haufendorfer von Bedeutung ist -
ist im wesentlichen durm ein Zusammenriicken, ein Zusammensiedeln, d. h. durch 
eine Vereinigung mehrerer kleinerer Wohnplatze zu groBeren Wohnplatzgruppen 
gekennzeichnet. Man hat diesen ProzeB aIs "BalIung" bezeichnet. Fiir den Ballungs~ 
vorgang gibt es zumindest zwei eindeutige Beweise. Einmal laBt er sich aus den 
selbstandigen Ortsteilbezeichnungen manmer Dorfer bzw. aus der irn landlaufigen 
Sprachgebrauch iiblichen Benennung flir deren Bewohner, die wie beispieIsweise im 
Fall der sog. "Sachsenhauser" in Immimenhain (38, S.249) aus Wilstungsnamen 
gebildet sind, erschlieBen. Sodann sind vie1e der heutigen Dorfgemarkungen gerade
zu als Konglomerate von mehreren urspriinglich selbstandigen WirtschaftsfIamen 
aufzufassen, die durch entsprechende Flurnamen bezeugt oder als besondere Flur
teile nachzuweisen sind. Sie gehorten ehemals zu selbstandigen Wohnplatzen, deren 
Bauern durmweg, wenn auch nicht immer, in das jetzige Dorf iibergesiedeIt waren 
und von dort aus ihre alten Landereien weiter bestellt haben. 

Unsere heutigen Dorfgemarkungen sind daher. wie uns die Wiistungsforschung 
lehrt, keine urspriinglichen und von Anfang an in ihrem jetzigen Umfang vor
handenen und abgegrenzten raumlichen Wirtsmaftsbezirke; sie haben vielmehr 
ihre gegenwartige Gestalt und Ausdehnung im wesentlichen erst durdt die Ein
beziehung von Wiistungsgemarkungen erhalten. Damit wird also, wenigstens in den 
so geIagerten Fallen, die immer wieder vorbehaltlos vertretene Auffassung von dem 
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hoben Alter und der seit jeher anzunehmenden Konstanz der Gemarkungsgrenzen 
hinliillig. 

Der Ballungsvorgang ist auen fur den EntstehungsprozeB der hessisenen Stadte 
von maSgeblicher Bedeutung gewesen. Denn auen die Stadtgemarkungen sind letzt~ 
Bch nichts anderes als die Summe der Dorfgemarkungen (18), deren Bebauer sim, 
wie bereits in einem anderen Zusammenhang gesagt, mit der Stadtgrundung bzw. 
im Verlauf der weiteren Stadtentwicklung hinter den schutzenden Stadtmauern an
siedelten und dabei, obwobl sie nun zu Stadtern und Burgern geworden waren, nach 
wie vor Bauern blieben. Der bis weit in die Neuzeit, ja vielfacb sogar bis in die 
Gegenwart hinein erhaltene landliche Cbarakter vieler unserer Kleinstadte und 
Zwergstadtcben geht zu einem guten Teil auf diese Wurzel zuruck (36). 

Ware nun aber der gesamte Wustungsvorgang des spaten und ausgehenden 
Mittelalters nur durch Ballungen gekennzeichnet. die ja hauptsachlich nur zur Ent~ 
stebung von Ortswiistungen gefiihrt haben. so bliebe die Bildung von Flurwustun
gen unerklarbar. Es miissen also nom andere Umbildungsprozesse wirksam ge
wesen sein, die uns die Extensivierung und das Aufgeben der vordem reguHir be~ 
wirtsmafteten Landereien verstandlich mamen. 

Was den Vorgang der Extensivierung, der den eigentlichen AnlaS fur die Ent~ 
stehung der Flurwiistungen gebildet hat, anbeJangt, so fallen hierunter. ganz a11-
gemein gesagt. alle jene durm einen verminderten Arbeitsaufwand hinsimtlich der 
Bodenbestellung verursamten Auswirkungen. die von dem Aufhoren der Nutzung 
als Ackerland uber die Beweidung solcher FlacheD bis zu ihrer volligen Verbramung 
und Verodung, d. h. letztIim bis zur naturlichen Ausbreitung von Heide und Wald 
gefuhrt baben. Eine solch.e Verheidung und Verwaldung von T eilen des ehemaligen 
Kulturlandes war namweislim oltmals lediglim als Folge einer Verlegung der 
bauerlichen Hofstatten. der Ballungen. eingetreten. Da sim hierdurm die Ent
fernuDgen zwischen Wohnplatz und manchen Flurteilen, die in bezug auf den alten 
Wirtsmaftsmittelpunkt durmaus gunstig gelegen gewesen war en, erheblich ver
groBert hatten, lohnte dort der dadurch notwendig gewordene gr6Bcre Aufwand an 
Arbeit und Zeit nicbt mehr den Ertrag der Feldbestellung. so daB diese Lanclereien 
dann gewohnlim nur nom als Hutung genutzt od er aber smlieBlich auch ganzlich 
aufgegeben wurden. Daher finden wir heute bezeimnenderweise bei fa st alien 
unseren Dorfern. hauptsachlim jedoch im bergigen Gelande. in den Randzonen der 
Gemarkungen derartige extensivierte Flachen. die nom deutliche Spuren ihrer 
einstmaligen Nutzung als Ackerland erkennen lass en. wovon an spaterer Stelle noch 
ausfUhrlich die Rede sein solI. Im Sinne des Wustungsschemas handelt es sich dabei 
urn partielle FIurwustungen. 

Nun ist aber das regionale AusmaB der nachweisbaren Flurwustungen so groB, 
und vor allem wurden durch soIche und ahnliche Extensivierungsprozesse nidlt nur 
periphere T eile heutiger Gemarkungen. sondern vielmehr ganze FeIdfluren ehe
maliger Dorfer betroffen. so daB man fur die Erklarung des gesamten Erscheinungs
komplexes der Flurwustungen erheblich umfassendere Ursachen in Rechnung 
stellen muB. 

Da wir uns auf die Herausstellung der fur unsere Betrachtungen grundsatzlich 
wichtigen Entwicklungslinien des im ubrigen erheblicb komplexer gelagerten 
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Wiistungsproblems besduanken mfissen. darf der kurze Hinweis geDugen, daB das 
ausgehende Mittelalter. insbesondere des 14. uod H. lh .. einerseits durm das 
Auftreten von umfassenden Agrarkrisen uod T euerungen sowie andererseits durch 
das WUten von Pest UDd Hungersnoten uod demzufoIge durdt eine umfassende Be
volkerungsdezimierung gekennzeichnet gewesen ist (1, 2. 39). Der Bevolkerungs
riickgang uDd def dadurch verursachte Mangel an Arbeitskraften auf dem platten 
Land ist hinreimend nachgewiesen. Diese gesmichtlichen Ablaufe erklaren uos nun 
die Zll gleicher Zeit erfolgte betrachtlidte Verminderung des landwirtschaftlichen 
Anbauareals. d. h. die Entstehung der Flurwustungen, verursamt durm eine regional 
umfassende Entsiedlung in den bauerlichen Siedlungsbereichen. Dem heutigen 
Forscnungsstand entsprechend gliedert sidl damit der gesamte WtistungsprozeB in 
einen entwicklungsgeschichtlich alteren Ballungsvorgang. im wesentlichen geke:m· 
zeidmet durch die Entstehung von Ortswustungen. und in einen jungeren Entsied
lungsvorgang. vor all em charak terisiert durch die Ausbildung von Flurwustungen. 

War das wissensmaftlime AnHegen der alteren Wustenforschung ausschlieB
Hch auf die Ortswustungen beschrankt, so ist das Hauptaugenmerk der modernen 
Wustungsforsmung nunmehr ... uf die Flurwustungen gerichtet. Hier sind aUerdings 
die wissensmaftlichen Untersudmngen nom in voIlem FIuS ; die ZahI der unge10sten 
Probleme ubertrifft bei we item die der heute bereits zu beantwortenden Fragen. 
Aber immerhin werden durch die bislang smon erzielten Ergebnisse weitreimende 
wissenschaftlidle Ausblicke eroffnet. so daB die Wlistungsforschung jedem an der 
gesmichtlichen Landeskunde In teressierten als cin lohnendes Bctatigungsfeld er
smeinen muB. 

Wie schon erwahnt. hat die Erkenntnb des Ballungsvorganges die fruhere Auf
fassung von dem hohen Alter der Haufendor fer als unhaltbar erwiesen. Mi t dem 
Haufendorf untrennbar verknupft ist aber die Gewannflur. jene durch groSe und 
meist rechteckig gesta ltete Flurstucke von durd1Schni t tlim ei nhei tlichem Boden
ertragswert gekennzeichnete Ei nteilung der landwirtschaftlich en NutzAamen. Sei t 
Meitzen s bahnbremenden Arbeiten (23) zur Typologie der Feldflu ren hat man 
in der Gewannflu r das alteste Flurnutzungssystem gesehen. das man bis in die Zeit 
der ge rmanischen Landnahme zuruckdatiert und infolgedessen als primar vor
herrsmend in den Altsiedlungsbndschaften angesehen hat. Von den Gewannfluren 
als junger untersdl ieden werden dann hauptsadtiidt die Biockfiuren des Rodungs
zei talters. Unsere altesteD. in den Ardliven ruhenden hessismen Flurkarten. ver
einzel t aus dem Ende des 17 .• in der Mehrz ... hl aber erst aus der Mi tte und zweiten 
Hiilfte des 1 8. Jh . stammend, zcigen lediglich Gcwann- und Blockflu ren. durm die 
Vielzahl der bauerlichen Besitzpa rzel len meis t strei fenformig unte rteilt. Diese Flur 
karten bildeten bislang das AusgangsmateriaI der gesamten Flur- und Flurformen
!orsthung. 

Da lag nun eigentlich der Gedanke nahe, wenn er aum erst 1949 erstmalig 
realisiert wurde (26). die heute meist unter Wald. Heide und Hute gelegenen. aber 
noch eindeutig namweisbaren Relikte der Wtistungsfluren kartographisch aufzu
nehmen. Sie muBten ganz ohne Zweifel. da sie seit ihrer Extensivierung homstens 
nur nom gelegenttim und dann immer nur kurzfri stig bewirtsmaftet worden waren. 
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zu einem Flurbild fahren, das urn mehrere lahrhunderte alter als das unserer alte
sten Ardtivkarten ist. 

Im Gelande ist das Vorhandensein von ehemaligen AckerfHimen unverkennhar 
durch die sie stufenformig gegeneinander absetzenden Ackerraine oder durch das 
Vorkommen von flamgewolbten Hochbeeten. die durm eingetiefte Furchen begrenzt 
sind. nachzuweisen (12, 13. 42). Teils mehr oder minder gut echalten, sind soIche 
Anzeimen eines alten Ackerbaus auf Flamen, die heute nidtt mebr dem Iandwirt
schafdichen Anbau dieDen, durch spatere BodeDbearbeituDgen aber auch vielfach 
v611ig verschleift uod unkenntlidt gemadtt worden. Ihee Ermittlung ist jedoch audt 
dann meist nom moglidt. vor allem wenn der Blick durdt Erfahrung gesdtult ist. 

Die eesten im Sommer 1949 im KnOll dunngefiihrten GeHindeaufnahmen von 
extensivierten Wiistungsfluren fiihrten zu groSen Oberraschungen. Die Kartierung 
der Adcerraine auf den sog. Appenhagener Trieschern in der Gemarkung Smwar~ 
zenborn im Kniill ergab namlich alles andere als dne Blodc~ oder gar GewannBur. 
obwohI man bei einer Wiistung mit der Ortsnamenendung ~hagen eigentHch eine 
typische Rodungsflur batte erwarteD durfeD (vg!. Karte 1). Was sich jedoch aus deD 
.ahlreicheD mit MarschkompaS uDd BandmaS im Gelande festgelegteD und .um 
KartenbiId zusammengefiigten MeSpunkten ergab. war dn Feldsystem mit aus
gesprochenen LangstreifenBuren. Die von zwei Stufenrainen auf durcnsmnittIidt 
20-30 m Breite begrenzten Ackerstreifen haben jeweiIs eine Gesamtlange von 
rd. 1 km. 

Die im AnsmluB an + Appenhagen vorgenommene Kartierung der heute v611ig 
unter WaJd gelegenen und im besten Zustand erhalteneD Flur von + Muchhausen 
lieferte geradezu das ModeH einer Langstreifenflur von 1250 m Lange (vgl. Karte 2). 
Bdde WiistungsAuren wareD, wie sim armivaHsm namweisen laSt, sicherlim nom 
his zu Anfang des 14. Jh. bewirtsdtaftet worden; der Getreideanhau auf diesen 
Gemarkungen des Kniillberglandes erfolgte also bis zu jenem Zeitpunkt nom auf 
Langstreifenadcern. 

Dieses auf Grund von Gelandeaufnahmen gewonnene und daher unbezweifeI~ 
bare Ergebnis war in mehr als einer Hinsicht auBerordentlim wimtig. Langstreifen~ 
fluren waren bis dahin nur aus Nordwestdeutschland bekannt. wo sie aIs sog . 
.. Eschfluren" die altesten Ackerlandereien bilden, die standig dem Getreidebau ge~ 
dient haben. In NW ~DeutsdJ.land, im Gebiet des Niederrheins, glaubte man das 
Kerngebiet der LangstreifenfJuren vor sich zu haben, von wo aus sich dieses Flur
system bis zum Rand der Mittelgebirge vorgeschoben habe. Man glaubte sogar. die 
regionale Besmrankung der LangstreifenfIuren auf jenen Raum behaupteD uDd 
daher folgern zu diirfeD, daB demgegeniiber in den Mittelgebirgslandsmaften seit 
jeher UDd ausschlieBlich Gewann- uDd Blockfluren verbreitet gewesen seien (27). 

Diese Ansicht kann nun nam den jetzt vorliegendeD Flurwiistungskartierungen 
aus dem Kniill nicht mehr aufremt erhalten welden. LangstreifenAuren sind jedodt 
nicht Dur im Kniill bekanntgeworden. sie sind inzwischen am Ost- und Westrand 
des Rhein. Smiefergebirges, ja selbst inmitten dieses Berglandmassivs nachgewiesen 
(25. 26, 40). Entspredtende Beobachtungsergebnisse aus dem Weser~ nud Leine
bergland, dem Vogelsberg, der Rhon und dem Taunus sowie aUS versmiedenen 
Gebieten 5iiddeutsdtlands und dem Alpenraum haben immer mehr die GewiBheit 
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reifen lassen, daB unsere Gewannfluren nkht das alteste Flurwirtschaftssystern ge
bildet haben, sondern daB ihnen Streifensysteme vorausgegangen sind. 

Einen ersten Beweis fur die Richtigkeit dieser Ansicht lieferte die Kartierung 
randlicher Flurteile von Ellingshausen im nordostlichen Knullbergland (vgl. Karte 3), 
Dabei handeIt cs sim urn tine partielle Flurwustung. deren Stufenraine bis weit in 
die heutigen Uindereien verfolgt werden konnten. Diesem Langstreifensystem auf
gepragt - uod damit die spatere Entstehung erweisend - ist die heutige Gewann
flur. Diese kann in ElIingshausen kaum vor dem 13. Jh. angelegt worden sein und 
geht vermutlich auf die EinfUhrung eines neueo Flurwirtschaftssys terns zuruck, uod 
zwar als Folge des wirtschaftlicheo Zusammensdllusses mehrerer Kleinsiedlungen 
zum dorflichen Verband, d. h. verursadtt durch BalIung. 

Damit hat also die mod erne Wustuogsforsdmng nimt nur die lange Zeit unan
gefodttene These van dem primaren Vorhandensein und hahen Alter der Haufen-
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dorfer widerIegt. sondern nunmehr auch die gleichen fur die Gewannfluren auf
gesteUten Behauptungen aIs unhalthar namgewiesen. Dabei darf die hessisme 
Wustungsforsmung fur sich heanspruchen. die erste Brescne fur den Durchbrudt 
dieser neuen Erkenntnisse geschlagen zu hahen, die sich inzwischen als von nid1t 2:U 
untersd13tzender Tragweite fur die gesamte Siedlungsforschung erwiesen haben (16). 

Die Ergebnisse der heutigen Wustungsforschung sind aber hinsichtlidt ihrer 
Auswirkung keineswegs allein auf die Flur- und Ortsfonnenforsmung besd:uankt, 
sondern sie sind insbesondere audt fUr das folgende Problem von grundsatzlidter 
Bedeutung. 

Bekanntlidt stellt man sidl die in geschidttlicher Zeit. etwa seit dem 5. nam
duistlimen Jh. erfolgte siedlungsmaBige Entwicklung unserer deutsmeo Waldlaod
schaften so vor. daB durdt die immer neue F1achen erfasseode Rodung der WaId 
stiindig mehr uod mehr von seinem ursprunglich erheblich gro6eren Areal eingebuBt 
hahe und schlieBlich Zug urn Zug auf seine gegenwartigen Verbreitungsraume ein
geeogt worden sei (43). Man sieht dabei in dieser Verringerung der Waldflamen 
einen im gr06en und ganzen kontinuierlidt abgelaufenen Pro2:eB uoserer Kultur
landsdtaftsentwickIung und glaubt uhe rdies nom behaupten zu durfen, da6 durm 
die arealmaBig immer weiter ausgedehnten Rodungeo alle irgendwie fUr den Adc::er
hau geeigneten Boden sdtlieBlich unter den P£lug genommen worden seien. so daB 
der Wald gegenwartig nur noch auf den fur eine agrikulturelle Nut2:ung ganzlich 
ungeeigneten Boden stocke. 

Mit dieser letzten Behauptung gbubt ja aum heute nom der Forstfiskus alle 
Pliine zur Smaffung neuer baucrlicher Siedlungss tellcn durch Rodung von Wald
parzellen als "historism hegrundet" ablehnen zu konnen. Teilweise versteigen sich 
solche. beispielsweise bei dem Streit urn das Siedlungsprojekt Merzhausen in der 
Stadtgemarkung Rosenthal nom 1950 in der .. Oberhessismen Presse" zum Ab- und 
Ausdruck gebramten behordlimen Stellungnahmen zu der Ansimt, daB die dabei 
den Folgeerscheinuogen des Drei6igjahrigen Krieges zugesdtriebenen Wustungen 
ehen deshalb von ihren Bewohnern verlassen worden seien, weil sie auf ungeeig
neten Boden angelegt wurden. 

Ohwohl man smon seit etwa hundert }ahren, ehen se it der Veroffentlimung von 
La n d a u s Wiistungssammlung, wei6 bzw. wissen soBte, daB 2:umindest in Hessen 
keine einzige Ortswustung du rch den DreiBigjahrigen Krieg verursamt worden ist. 
smeint diese immer wieder auftaumende Behauptung unausrottbar zu sein. Sie ist 
;edom genau so falsm wie jene nicht minder haufig vertretene Ansimt, daB die im 
spaten und ausgehenden Mittelalter verlassenen DOffer lediglich wegen der Ungunst 
des Klimas uDd des Bodens zu Wustungen geworden seien. Smon cin fluchtige r BBdc:: 
3uf eine hcliebige Karte der Wustungsverbreitung irgendeines Gebietes (vg!. 38. 
Karte 18, 19) laS t jedoch so fort erkennen. daB aum auf guten und besten Boden 
zahlreiche Dorfer wieder ausgegangen sind. Derartige geographische Lagefaktoren 
konnen daher fur den Wustungsproze6 keine entsrneidende Rolle gespieIt haben, 
zumal die Fluren im groBen Umfang weiter hewirtschaftet wurden. 

Die Frage nach den eigentlichen Ursachen des Wtistungsphanomens kann uns 
aher nicht weiter heschaftigen, da es sich hierbei urn einen vieIschimtig geIagerten 
Ursamenkomplex handelt (1, 2, 39). Wir wollen uns vielmehr lediglim auf die 

" 
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FoIgerungen besdtranken. die sicn aus der Feststellung ergeben, daB wir in groBen 
Teiltn uostrer heutigen Walder - uod zwar urn so mehe. je systematischer wir 
danadt such en - zahlreime Relikte einer frtiheren ackerbaulichen Nutzung auf 
diesen jetzt nidtt mehe uoter landwirtsruafrlicher Kultur stehenden FlameD finden. 
Sit beweisen uos also. um dam it wieder auf das FreiIand-Waldpfoblem zu kommen. 
daB def gesc:hichtliche Siedlungsvorgang durchaus nicht in einer kontinuierlichen 
Zuriickdrangung uod Verminderung des Waldareals dUTch die raumlich immer weiter 
um sich greifende Rodetatigkeit des Menschen bestanden hat. sondern daB vielmehr 
als Auswirkung des Wilstungsvorganges im spateD uod ausgehenden Mittelalter 
ehemaliges Kulturland in einem remt betdimtlimen Umfang wieder zu Wald ge
worden ist (41). Vom Blickpunkt der waldgesmichtlichen Entwicklung bedeutet dies 
dann. daB auf den verwaldeten Wiistungs£]uren kein Primarwald. kein wahrenrl der 
geschimtlichen Besiedlung von dem Mensmen unangetasteter Waldbestand wurzelt. 
sondern vielmehr Sekundarwald ausgebildet ist. AuBerdem hat die neuere siedlungs
geographische Forschung ergeben. daB mit einer seit dem beginnenden 16. Jh. fest
zustellenden allgemeinen Bevolkerungszunahme gleichzeitig tine neue Rodungs
tatigkeit. eine neuzeitliche Landausbauperiode. eingesetzt hat. durch die groBe 
Waldflachen erstmalig in Ackerland umgewandelt worden sind (11. 38). 

Damit sieht sich nunmehr die Siedlungsforschung vor die Aufgabe gesteIlt. die 
Frage nam der Lage uod Ausdehnung der hommittelalterlimen Kulturflamen zu 
beantworten. d. h. jenen Landsmaftszustand hinsimtlich seiner raumlidlen Ver
teilung von Feld und Wald kartographisch zu fixieren. wie er am Ende des geschicht
lichen Landausbaus uod vor den Kulturlaodschrumpfungen der Wilstungsperiode 
bestanden hat. Die Bedeutung dieses Forsmungsvorhabens ergibt sich daraus. 
daB mit der kartographischen Darstellung des hochmittelalterlichen Landschafts
zustandes jene Entwicklungsphase unserer Kulturlandsmaft erfaBt wird. in der bis 
zue Gegenwart hin unsere gesamten kulturgeographischen und kulturgeschichtlichen 
Entwicklungen verwurzelt sind. Filr die Rekonstruktion dieser Verhaltnisse kann 
zwar die FuIle der historischen Oberlieferungen und geographischen Gegebenheiten 
herangezogen werden. von groBter Bedeutung sind hierbei jedoch die Relikte ehe
maligen Ackerbaus auf solchen Flachen. die inzwischen filr landwirtschaftliche 
Zwecke aufgegeben worden sind. Ihee Ermittlung fiihrt unter gleichzeitiger Beriick
sichtigung der jilngeren neuzeitlidten Rodungen zur raumlichen Festlegung der 
Kulturlandverbreitung im Hochmitte1alter. 

Der arbeitsmaBige Umfang dieser wissenschaftlichen Forschungsaufgabe ist 
allerdings ganz auBerordentlich groB. Denn wenn wir eine wirkliche VorsteIlung 
von der regionalen Feld-Waldverteilung wahrend des Hochmittelalters haben 
wollen. dann milssen in jeder Gemarkung die Walder durchstreift uod nam alten 
Adcerspueen durmsucht. dann muB MeBtismblatt filr MeBtisdtblatt kartieet werden. 
Bne wahrhaft riesige Aufgabe. die von den landeskundlich arbeitenden wissen
schaftlichen Instituten mit ihren personell uDd aum fiDanziell voUig unzureichenden 
Hilfsmitteln nicbt allein geleistet weeden kann. Hier bietet sim filr jeden. der an 
der kulturgeschichtlichen Entwicklung seiner Heimatlandsmaft interessiert ist. ein 
wahrhaft lohnendes Betatigungsfeld. Sei es. daB es sich nur urn eine kurze Mit
teilung hande1t. daB da und dort - eine moglimst genaue Lageangabe unter Bezug-
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nahme auf das in Frage kommende MeBtischblatt ist allerdings notwendig - alte 
Ackerraine beobadttet worden sind - sei es, daB man mit BandmaS (Langen- und 
Breitenmessung) und Kompa6 (Festlegung der HimmeIsrichtung) solche alten Flur
systeme in eine einfache Kartenskizze aufgenommen hat. die man unsmwer in eine 
leicnt herzustelIende AusschnittsvergroBerung aus dem MeStiscbblatt einpassen 
kann -. so ist ein jeder derartiger Beitrag ein wichtiger Baustein zur historismen 
Kulturlandschaftsforschung Hessens. Fugt man dann noch die Beobamtungen Uher 
den Erhaltungszustand der Raine. uber die nachgewiesene oder vermutliche Lage 
einer zugeborigen Ortswiistung bzw. liber das Fehlen einer soldten, die Ermittlungen 
uber die heutigen Besitzverhaltnisse und alles das, was man von Ortskundigen an 
sonstigen Einzelheiten erfahren kann, hinzu, dann wird eine soldte Erkundung fur 
die weitere wissenschaftlidte Bearhei tung von groBtem Wert sein (12, 13, 42). 

Sollte sim bier nidtt fur die Mitglieder des Hessisdten Gesdtichtsvereins ein 
Iohnendes Betatigungsfeld eroHnen? 

Urn die wissensmaftlidte Bedeutung derartiger Kartierung alter Fluren zu zeigen 
uad urn dahei gleidtzeitig auf eine Reihe weiterer damit im Zusammenhang stehen
der Prohleme wenigstens kurz hinzuweisen, sei als Beispiel ein Aussdtnitt aus der 
Flurentwiddung von Oherwalgern gewahIt2. 

Hier laBt sim, ahnlich wie hei Ellingshausen, die Umgestaltung einer alten 
Langstreifenflur in eine Gewannflur, der ProzeB der sog ... Vergewannung", nacn
weisen. Wenn man von Oherwalgern die zur Steinfurths-Muhle im Salzhodetal 
fuhrende FahrstraBe hinabwandert, so liegt Bnker Hand ein von langgestreckten 
Ackerterrassen gegliederter Felderhang. Vergleicht man damit das 1937 in letzter 
Auflage erschienene MeBtischblatt (Karte 4), so stel1t man zwischen seinen Angaben 
und den heute vorliegenden Gelandeverhaltnissen allerdings einige nimt erwartete 
Unstimmigkeiten fest. Einerseits fehlt auf dem im lahre 1937 nberichtigten", d. h. 
topographism erganzten ( !) Me6tismblatt das Netz der Yerkoppelungswege. obwohl 
Oherwalgern smon zu Beginn der 20er lahre die Flurbereinigung durchgefuhrt hat; 
andererseits zeigt aber das MeStischblatt erheblich mehr Bosdtungsstufen, die 
Ackerrainen entspremen, als heute vorhanden sind. Diese jungsten, im Zuge und 
nach AhsmluB der Verkoppelung erfolgten Veranderungen des Flurzustandes sind 
jedoch leicht festzustellen. Wenn alte Ackerraine aum oftmals verackert und ein
geebnet sind. so lassen sie sidt in ihrem alten Verlauf durchweg nom remt gut an 
VerHirbungen des fri schgepflugten Bodens, an flamen Aufwolbungen inmitten der 
heutigen Acker u. a. Anzeichen erkennen. Befragt man die Besitzer. so geben sie 
immer wieder zur Antwort, daB an diesen Stellen der Pflug sehr schwer durch den 
Boden geht. was sich dadurch leicht erklaren liiSt, daB im Untergrund alter Raine 
der Boden durch das Gewimt der darubergelegenen Erdmassen verdichtet worden 
war. Zieht man aUe derartigen und weitere Hilfsmittel beran, so kann man das alte 
Flursystem unsmwer rekonstruieren. 

Wie stets in solchen Fallen war nun aum fur die Flur von Oherwalgern festzu
stellen, daB der Landmesser bei seiner fUr die MeBtismblatthersteUung dienenden 

2 Die in den Sommermonaten des Jahres 1952 erfoIgte GeHindeaufnahme wurde mit der 
dankenswerten Unterstutzung von Herrn cand. phil. S. Enderle durcbgefiihrt . 
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Gelandeaufnahme den Verlauf der Ackerraine nur so weit in das Kartenblatt eio
getragen hat, wie sie Hir ihn sichtbar im offenen Gelande verlaufen sind. Eine ec
heblime Anzahl van Gelandestufen, die unter Wald liegen. sind van ihm nient 
kartiert worden, abwohl sich hierunter u. a. tine steile, z. T. 3 m hobe uod liber 
50 m hinziehende Boschungsstufe be6ndet. 

Hier beginnt nun die kartographische Arbeit des Flurforsmers: die Feststellung 
beziiglidt des Verlaufs uod der Uinge def Stufenraine sowie def Breite der zwismen 
ibnen gelegenen Ackerterrassen. Weiterhin gilt es III pellfen, ob skit die alten Raine 
in die heutige Feld£lur hioein fortsetzen bzw. fTuher eiomal fortgesetzt baben oder 
ob es sich urn versdtiedene Feldsysteme handelt. Dabei sind stets einwandfreie und 
weniger gesidterte Beobamtungsergebnisse sowie vermutliche Zusammenhange der 
Rainrelikte voneinander zu trennen. Denn eine jede soIche GeIandeaufnahme muB 
dokumentarischen Charakter besitzen und spateren Nachprufungen gegenuber hieb
und stidtfest sein. 

Das in dieser Hinsimt fur die alten Flurlagen von Oberwalgern erzielte Er
gebnis veransc:haulidten die beigefugten Skizzen (vgl. Karte 5 u. 6). Sie zeigen u. a. 
ein Langstreifensystem (Karte 6: System I). dessen Stufenraine in durchweg gleichem 
Abstand den ganzen Hang bedecken. Zieht man zum VergIeich die altere. aus dem 
lahre 1783 stammende. im Staatsarchiv Marburg aufbewahrte Flurkarte von Ober
waIgern heran (vgl. Karte 7). so ergibt sim fur die entsprechenden Flurlagen nimt 
nur eine weitgehende Obereinstimmung mit unserer Gelandeaufnahme. sondern vor 
aUem auch der eindeutige Beweis fur die Rimtigkeit der Beobachtung. daB die Ein
haltung gleicher Ackerbreiten ganz offensicntHm bei der Fluraufteilung von Ober
walgern beabsichtigt gewesen ist. Der gleiche Abstand von Rain zu Rain wurde auch 
dort eingehalten. wo die Kleinformen des GeHindes einer parallelen Fiihrung der 
Raine Schwierigkeiten bereitet haben. 50 wurden beispielsweise verhaltnismaBig 
tiefe Hangkerhen durm kunsdim aufgesmidttete Muldendamme iiberbriickt. Auf 
der Flurkarte von 1783 wird nun das Langstreifensystem an seinem westlkhen Ende 
von einer Unie begrenzt. auf der versmiedene Markierungspunkte am Ende einiger 
Ackerstreifen eingezeichnet sind. Diese Begrenzungslinie ist heute nom im Gelandc 
als ein £lamer. verwaschener Graben vorhanden. der die Stufenraine durmsmneidet. 
Der gegenseitige Abstand von Rain zu Rain entsprimt in seinen GroBenverhaltnissen 
genau den Entfernungen der erwahnten Markierungspunkte auf der Flurkarte. so 
daB also kein Zweifd daran bestehen kano. daB der urspriingJicheo Flureinteilung 
die Breitenmessung der Ackerstreifen zugrunde gelegen hat. 

Aus der Flurkarte von 1783 ist weiterhin zu entnehmen. daB die am weitesten 
vom Dorf gelegenen Flurteile des besdlCiebenen Langstreifensystems zwar im 
18. lh. nom aufgemessen worden sind. aber nicht mehr als Ackerland bewirtsmaf
tet wurden. Sie lagen vielmehr damals smon aIs T riescher bram und dienten Dur 
nom als Weideland. Damit liefert aum die Flurentwicklung von Oberwalgern den 
Beweis dafur. daB entlegene Ackerlandereien spater extensiviert und zu partiellen 
Flurwustungen wurden. 

Die weitere Entwicklung hat dann dazu gefiihrt. daB diese abgelegenen Flurteile 
vollig auBer Kultur gekommen und zu Wald geworden sind. Der bauerliche Privat
besitz an den 5treifenparzeUen ist aber nam wie vor erhalten geblieben. uDd noch 
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heute stodct auf ihnen sog. Interessentenwald, unterbrochen von einer als Grasland 
genutzten RodungsfHiche. die sich bezeichnenderweise auf einer alten, von zwei 
Stufenrainen begrenzten Adcerterrasse befindet. 

Wahrend aus dem durchgehenden Ver1auf der Stufenraine das ursprungliche 
Langstreifensystem zu erschlieBen ist, zeigt die Flurkarte von 1783 seine Zer
sdmeidung du rch die jungere. dem Langstreifensys tem gewissermaBen aufgepragte 
Gewanneinteilung. MuB man fur das Langstreifensystem annehmen, daB jeder 
Adcerstreifen eine Besitzparzel1e dargestellt hat, so waren dagegen in der Gewann
flur samtliche Bauern im Besitz von Kurzstreifen in versmiedenen Gewannen. Mit 
der Smaffung der GewannfIur muB also eine grundlegende Neuordnung der bauer
limen Besitzverhaltnisse einge treten sein. d. h. es hat ein Vorgang stattgefunden, 
der uos histori sm nimt uberliefert ist und der uns nom mandtes bislang ungelostc 
RaISe! aufgibt. 

Es spricht vieles dafur, daB die Smaffung der Gewannflur im Zusammenhang mit 
der EinfUhrung der flu rzwanggebundenen Dreifelderwirtsdtaft erfolgt ist. und zwar 
zu einer Zeit, als eine Intensivierung des Landbaus durch vermehrten Getreideanbau 
einsetzte. Die Voraussetzungen sowohl als aber audt die Notwendigkeiten fur eine 
steigendc Getreideproduktion der bauerli chen Betriebe waren seit dem Hochmitte1-
alter gegebeo, als sien mit den Einwohnern der in immer groBerer Zahl gegriindeten 
Stadte und der weitereD soziologisenen Differenzierung der verschiedenen Berufs
stande sowie iiberhaupt duren die allgemein angewachsene Volkszahl der Kreis der 
Konsumenten von Agrarprodukten ganz auBerordentlich vergroBert hatte (27). War 
bis dahin der Getreidebau hinter der Viehwirtsdtaft zuriidcgetreten. so kehrte sich 
nunmehr das Verhaltois durch Intensivierung des Bodenanbaus urn uod fiihrte hierbei 
zur gerege1ten Flurbewirtsdtaftung duren die Gesamtheit der Dorfgenossensmaft. 

Die Herausbildung der dorflichen Wirtschaftsverbiinde verHiuft nun einersei ts 
zeitHch nidtt nur parallel mit dem bereits besprochenen BallungsprozeB, dem Zu
sammenschluB von Kleinsiedlungen und EinzelhOfen zu groBeren Wohnkomplexen. 
sondern beide Vorgange sind im weiten AusmaB offenbar letztlich nidtts anderes 
als zwei versmiedene, ursachlich jedoen in gleicher Weise bedingte Begleitersdtei
nungen bzw. Auswirkungen der landwirtschaftlichen Intensivierung im hahen 
MitteIalter. Andererseits ist die Veranderung in der bauerlichen Bodenbewirt
sdtaftung aber simerlich auch dadurch verursadtt oder zumindest begiinstigt worden. 
daB mit dem Abklingen der spatmittelalterlichen Wirtschaftskrisen in Eurapa die 
in ihrem zahlenmaBigen Bestand auBerordentlich geschwachte Bevolkerung sich in 
einer im Vergleidt roit den vorangegangenen Zeiten geringen Zahl van Siedlungen 
zusammengeschlossen hat (2). Es spricht jedenfalls vieles dafiir, daB der durdt das 
veriinderte Flurbild bezeugte grundlegende Wandel in der Bodenbewirtschaftung 
auf verschiedene. im EndeHekt jedoch gleichwirkende Ursachen zuruckgeht. 

Nur wenn wir saIche agrarhistorische Entwidclungsprazesse unterstellen. wird es 
verstandHch. warum die Flurwiistungen in ihrer iiberwiegenden Mehrzahl nur das 
Bild von Feldfluren zeigen. die keine Gewanneinteilung, vielmehr eindeutige 
Streifenfluren erkennen lassen (vgl. Karte 6: System II uDd die Wustungsflur van 
+ Baghausen). 
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Derartige Langstreifenfluren sind nun nicnt nur bei Wilstungsfluren, sondern 
audt als .. Kern~ oder Altflureo" inmitten der Ac:kerlandereien heutiger DOTfee fest
gestelIt worden. Hier sind sie aus dem durchgehenden Ver1auf von urspriinglimen, 
spaterhin dUTch Kauf, Tausch. Erbteilung u. a. gewohnlidt jedodt verwischten Be
sitzgrenzen meist unsmwer III erschlieJ3en. Aum die Losung deT damit auftaucnen
den Fragen baret deT Mitarheit ortskundiger Gescnichtsfreund e. 

Die Probleme. die sich fur die Wissenschaft aus deT notwendigen Gelandeauf
nahme der Flurwiistungen ergtheD. sind dam it keineswegs ersdtopft. Hne aucb nur 
annahernd vollstandige DarsteUung ist audt nicht deT Sinn dieser Ausfiihrungen. 
Oer eigentlidte Zweck ist vieImehr IedigIich der. den mit oHenen Augen die heimat
liche Flur durchstreifenden Heimatforscher nuf ein lohnendes Arbeitsfeld. die 
Wustungsforschung, hinzuweisen und an einigen wenigen Ausblickcn die weit
reichende Bedeutung dieser im lnteresse der gesamten kulturgeschichtlichen und 
kulturgeograph ischen Lnndschaftsentwicklung dringend notwendigen FeIdforschung 

• zu zelgen. 
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