
Berichte und kleine Mitteilungen 135 

Das haufig anzutreffende Gewirr von Dunenformen, 
die durch Erosion lunerkennibar verunstaltet sind, be 
reitet dem Morphologen ?Alpdrucken". 

Die Bewertung der Flugsandboden 
In Landern mit geringer Bevolkerungsdichte und 

anderem Klima ist die Bodennutzung in den Flugsand 
gebieten weit extensiver als in den Niederlanden. 
Man benutzt das Flugsandgelande uberhaupt nicht 
oder in extensiver Viehzucht. In dichter bevolkerten 
Landern schreitet man zur Aufforstung der Sand 

gebiete, um die angrenzenden Kulturboden gegen Ver 

wehung zu schiitzen; die Holzproduktion ist dann 
zweitrangig. 

Die Flugsandgebiete werden in Holland fiir Er 
holungszwecke, fiir Waldbau, fiir militarische An 
lagen und nur ausnahmsweise fiir Landwirtschaft und 

Gartenbau benutzt. 
Der Charakter als Erhokiingsgebiet hangt nicht oder 

nur sehr indirekt mit der Bodenibeschaff enheit zusam 
men. Die Aspekte des Pflanzenkleides und der Be 
wegung des weifien Sandes sind weit bedeutungsvol 
ler. Ganzlich festgelegter Flugsand verliert als Er 
holungsgelande einen erheblichen Teil seines Reizes. 
Eines unserer grofiten und bekanntesten Erholungs 
gebiete, die ?Hoge Veluwe", besteht zum grofiten 
Teil aus Flugsand. In naher Zukunft wird dieses Ge 
lande infolge des sich stark entwickelnden Pflanzen 

wuchses viel von seinem ?Zauber" verlieren. Man 
wird dann kiinstlich bestimmte Teile wieder zur Ver 
wehung bringen mussen, um diesem Gebiet seine alte 
Pracht zuruckzugeben. 

Die Verwendung der Flugsandgebiete als Truppen 
ubungsplatze ist nicht nur aus militarischen Griinden 
(Gelandeschwierigkeiten!), sondern auch wirtschaft 
lich angebracht, da so wertvollere Boden geschont wer 

den konnen. 
Die Anbaumoglichkeiten hangen in grofkem Mafie 

vom "Wasserhaushalt der verschiedenen Flugsand 
boden ab. Ausschlaggebend ist die Hohe des Grund 
wasserspiegels im Friiihjahr in der bewurzelten Schicht, 
Es ist selbstverstandlich, dafi z. B. Gemiisebau und 
Waldbau ganz verschiedene Anforderungen an den 
Boden stellen. Im ersten Falle mussen die Pflanzen im 
Zeitraum von wenigen Monaten mit einem flachen 

Wurzelsystem viel Wasser aufnehmen. Baume dagegen 
konnen nach und nach ein tiefgehendes Wurzelwerk 
entwickeln und dadurch die bendtigte Feuchtigkeit 
aus grofierer Tiefe heraufholen. Allein der Spargel 
kultur bietet der Flugsandboden gute Wuchsmoglich 
keit. Zur Nutzung als Ackerland ist Flugsand unge 
eignet. Kleinere beackerte Flugsandflachen geben selbst 
bei wenig wasserbedurftigen Gewachsen wie Roggen 
und Kartofifeln nur niedrige Ertrage. Die Erntesicher 
heit ist gleichfalls gering. 

Flugsandaufforstungen wurden friiher fast immer 
aus Befestigungs- und Schutzgrunden durchgefuhrt. 
Bezuglich ider Flolzproduktion hegte man keine gro 
fien Erwartungen. Nun hat sich aber gezeigt, dafi es 
neben sehr ertragsarmen auch wiichsige Gebiete gibt. 
Die Qualitat hangt vor allem vom Humiusgehalt des 
Flugsandes ab. Schon eine geringe Differenz im Hu 
musgehalt, z. B. zwischen 0,5 bis 1,0 %> und 1,5 bis 
2,5 ?/o Humus gibt Anlafi zu grofien Qualitatsunter 

schieden. Ferner nimmt die Qualitat mit zunehmen 

der Machtigkeit der Flugsanddecke zu. Die Anwesen 
heit eines uberwehten Bodenprofils iibt ebenf alls einen 
giinstigen Einflufi auf das Wachstum des Waldes aus. 

Die Moglichkeit tiefgehender Bewurzelung ist die 
Ursache des guten Holzwuchlses auf den schwach 
humosen Flugsandboden. Bestimmte Areale konnen 

daher als besonders geeignet bezeichnet werden. Zum 
Ausfindigmachen dieser guten Boden im Gebiet der 
Sandwehen ist eine in Einzelheiten gehende Boden 
kartierung erforderlich. Abbildung 7 kann als Beispiel 
eines detaillierten Bodenkartchens von einem aufge 
forsteten Flugsandgelande dienen. Zu den guten 

Waldboden gehort der Typ 1. Die mafiig guten Bo 
den (in der Reihenfolge labnehmender Qualitat) um 
fassen die Typen 4, 2, 3 und 5. Dagegen gehort Typ 6 
zu den schlechten Waldboden. 
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DIE DEUTSCHEN ORTSNAMEN UND MUND 
ARTEN IN KULTURGEOGRAPHISCHER UND 
K U LTURL AN DSCH AFTSG ESCHICHTLICH E R 

BELEUCHTUNG 
Zu zwei neueren Werken von Adolf Bach1)2) 

Hermann Overbeck 

German place names and dialects in the light 
of cultural geography and landscape history 

Summary: The announcement of publication of two 

philological reference books by the Rhenish philologist 
and folklorist Adolf Bach is taken as an occasion to point 
out the important role played by place name and dialect 
studies in recent developments in the field of human geo 
graphy. Bach's principal ideas about the problems of 
German place name studies as regards areal distribution 
as well as chronological sequence deserve the geogra 
pher's attention mainly for the source value which place 
names have in the interpretation of the German cultural 
landscape, although this source value is not undisputed 
in certain instances. In an interpretation of the distribution 
of place name types, not only processes of settlement but 
culture movements must also be taken into account. 

*) Adolf Bach, Deutsche Namenkunde. Bd. II, 1 und 2: 
Die deutschen Ortsnamen. XX und 451 S., 3 Kartenskizzen 
bzw. XXIII und 615 S., 79 Kartenskizzen. Carl Winter, 
Universitats-Verlag, Heidelberg 1953 bzw. 1954. 

2) Adolf Bach, Deutsche Mundartforschung. Ihre Wege, 
Ergebnisse und Aufgaben. Germanische Bibliothek. Heraus 
geg. von Richard Kienast und Richard v. Kienle. 3. Reihe. 

Untersuchungen und Einzeldarstellungen. 2. Aufl. XV und 
335 S., 58 Karten. Carl Winter, Universitats-Verlag, Hei 

delberg 1950. 
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Although the first method of interpretation has found 

general acceptance in geography, mainly by the way of 

landscape history studies, the results of culture area studies 
have so far been little used for the geographical appli 
cations of place name research; this is despite the fact that 
from the latter there are connexions through the social 

groups of communication with the functional areal units 
of cultural landscape research. 

These links with culture area studies and regional 
history may also be noted as regards the problem of the 

importance for geography of language communities and 

especially dialect areas. Once again it is the social groups 
of communication within which the cultural processes of 
mixture and assimilation take place which are of para 
mount importance for the formation of dialects. Behind 
these social groups of communication, however, are the 
human habitats, to which at present increased attention 
is given in both functional human geography as well as 

regional geography. In dialect research the areas of political 
organization of the late Middle Ages and the early Modern 
Period play a decisive role; they are, incidentally, of 

particular importance for a historical geography in the 
sense of a study of the history of the cultural landscape. 

Of even greater importance in geography are, however, 
those influences on dialects which are effected through the 
areas of economic organization, especially the recent 
economic regions. Thus dialect research as a neighbouring 
subject can supply some help, so far little used, for the 

geographical study of the cultural landscape. 

1. Ortsnamenforschung 

Die beiden Handbucher der Ortsnamenkunde und 
der Mundartforschung des Bonner Germanisten und 
Volkskundlers Adolf Bach, der immer auch mit der 
Geographie in Kontakt gestanden hat, sollen hier in 
erster Linie in ihrem wissenschaftlichen 
und method! sehen Wert f ii r die geo 
graphische K u 11 u r 1 a n d s c h a f t s k u n d e 
gewiirdigt werden. Das bedeutet, dafi zu vielem, was 
dem Verfasser wichtiges Anliegen ist, nicht Stellung 
genommen werden kann. Sein wissenschaftliches 
System einer deutschen Namenkunde ist vor allem 
?Philologenwerka. Die Geographie aber wird mehr 
von der ?Nachbarschaftshilfe" Gebrauch machen, die 
ihr die Namenkunde vornehmlich fiir die historische 

Kulturlandschaftsforschung leisten kann. In solcher 
Sieht gewinnt der 2. Band besonderes Interesse, wenn 

auch schon die Ausfuhrungen zum 1. Band iiber die 
Bedeutung der Ortsnamen ? 

gerade im Hinblick 
auf geographisch aufschlufireiche Ablekungen 

? niitz 
liche Erkenntnisse vermitteln. Die fiir unsere Frage 

stellung wichtigsten iKapitel behandeln die Orts 
namen in ihrer geschichtlichen Bntfaltung (262 S.) 
und in ihrer r a u m 1 i c h e n L a g e r u n g (226 S.). 
Der Oberblick iiber die Verbreitung der Ortsnamen 
mit ihren so auffalligen regionalen Verschiedenheken 
wird auf zwei Wegen vermktelt. In einem knapp ge 
haltenen Teil (40 S.), der jedoch mit einem umfassen 
den Literaturverzeichnis verbunden ist, werden fur 
das altgermaniische Gebiet zwischen Elbe und Weser, 
fiir den frankischen Westen, den von Franken, Ale 
mannen und Bayern besiedelten Siiden und fiir die 
deutschen Kolonisationsgebiete ostlich der Elb-Saale 
Linie die grofien Gegensatze bei der Anordnung der 
Ortsnamen innerhalb des deutschen Sprachgebietes 
aufgezeigt. Dabei konnte zwar leider noch nicht 

? schon weil dafiir die notwendigen Vorarbeiten bis 

her nicht ausreichend geleistet sind [Bach selbst hat 
zwar eine vorbildliche Untersuchung fiir das Taunus 
Gebiet veroffentlicht3) ] 

? eine von der Siedlungs 
geschichte und Kjukurlandschaftsforschung gleicher 
mafien erwunschte Untergliederung in kleinere Einzel 
raume gegeben werden. Uber eine gesonderte Be 

trachtung der wichtigsten Grundworter und Endungen 
der Siedlungsnamen (92 S.) wird die Ubersicht iiber die 
Verteilung der Ortsnamen vertieft, wobei sprachliche 
Form, geographisch-landschaftliche Lage und regio 
nale Verbreitung sowie Alter der verschiedenen 
Grundworttypen eingehend behandelt werden. Da 

mit steht uns ein gerade fiir die Auswertung der Orts 
namen fiir die historische Kulturlandschaftsforschung 
unentbehrliches Ruistzeug zur Verfugung. Die Unge 
klartheit vieler Einzelfragen gerade im Fiinblick auf 
.die siedlungsgeographische und -geschichtliche Aus 

wertung der Ortsnamen wird durch Gegenuberstel 

lung der gegensatzlichen Ansichten deutlich gemacht. 
Dabei verdient von unserer geographischen Warte aus 

besondere Beachtung, dafi gerade jiingere Beitrage zur 

Erforschung der Ortsnamen auch das geographische 
Kriterium, den ?Standortcc (S. 128)3a), gebuhrend be 
rucksichtigen. Immer mehr setzt sich der von A. Bach 
seit langem vertretene Standpunkt durch, dafi die 

Ortsnamenforschiung 
? vor allem im Hinblick auf 

ihre siedlungs- und kuilturlandschaftsgeschichtlichen 
Zielsetzungen 

? auch einer geographischen (physisch 
wie kulturgeographiischen) Fundierung nicht entbeh 
ren kann. [Vergleiche dazu aus letzter Zeit eine Arbeit 
von O. Eisenstuck iiber die weil-Namen4), von 
L. Fiesel iiber die leben-Orte 5) und von H. Dittmaier 
iiber die apa-Namen6).] 

Sehr anregend fiir die deutsche Kulturlandschafbs 
geschichte ist der Uberblick iiber die geschicht 
liche Entfaltung und die daraus sich ableitende 
zeitliche S c h i c h t u n g der Ortsnamen. Von 
den vordeutschen Ortsnamen gewinnt im "Westen und 

Siiden Deutschlands vor allem das keltische und latei 
nische Wortgut (31 S.) in seiner unterschiedlichen 
Streuung Bedeutung fiir die Erkenntnis ides Siedlungs 
ganges. [Vergleiche dazu auch die Karte ?Das Alter 
der deutschen Siedlung in Siidtirol, an 'der Form der 
Ortsnamen nachgewiesen"7)]. Andererseits hat sich in 

den altgermanischen Gebieten ein altertumlicher ger 
manischer Ortsnamenschatz aus der Zeit vor den gro 
fien Vdlkerwanderungen erhalten. Das A.IS. nach 

christliche Jahrhundert bildet dann eine deutliche Za 
sur in der Ortsnamengebung, die sich z. B. auch gut 

3) A. Bach, Siedlungsnamen des Taunus-Gebiets in ihrer 

Bedeutung fur die Besiedlungsgeschichte. Bonn 1927. 

3a) In Klammern gesetzte Seitenzahlen im Text beziehen 
sich auf die.beiden Werke von A. Bach (Anm. 1, 2). 

4) O. Eisenstuck, Weil. In: Beitrage zur Namenforschung 
4, 1953, S. 244/283. 

5) L. Fiesel, Grundungszeit deutscher Orte mit dem 

Grundwort -leben und Siedlungsbeginn in der Magdeburger 
Borde. In: Blatter fiir deutsche Landesgeschichte 90, 1953, 
5. 30/77. 

6) H. Dittmaier, Das Problem der Flufinamen auf -apa. 
Eine Entgegnung. In: Rheinische Vierteljahrsblatter 14, 

1949, S. 226/231. 

7) K. Finsterwalder, Ortsnamen und Sprachgeschichte in 

Siidtirol. In: Erdkunde 8, 1954, S. 253/263. 
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an der zeitlichen Schichtung der Gewassernamen ab 
lesen lafit. In allgemeinen Ausfuhrungen zur Beurtei 

lung des Alters der heutigen deutschen Ortsnamen 
werden lals Kriterium fiir die historische Tiefenschich 
tung der Ortsnamen neben den niamenkundlichen, den 

historisch-urkundlichen, den archaologischen und wirt 
schaftskundlichen Gesichtspunkten auch die geogra 
phisch-landschaftlichen in ihrer Bedeutung erkannt. 
An Beispielen aus dem Taunus8), dem Bergischen 
Land9), dem niederrheinischen Kempener Land10), 
den Dithmarschenn) und Bayrisch Schwiaben12), die 
auch durch viele Karten veranschaulicht sind, wird die 
jiingst wieder auch von geographischer Seite (G. Nie 

meier) geforderte ?gesamtgeographische Analyse"13) 
als Hilfsmititel fiir die zeitliche Binordnung der Orts 
namen und damit fiir die Erkenntnis des Besiedlungs 
ganges erlautert. ?Jede Landschaft bietet verschieden 

artige geographische Voraussetzungen fiir die Sied 
lung, die fiir die zeitliche Einordnung des in ihr 
auftretenden Ortsnamenschatzes von Wichtigkeit wer 

den konnen" (Bd. 2, S. 146)14). Fiir den Ortsnamen 

8) S. Anm. 3. 

9) H. Dittmaier, Siedlungsnamen und Siedlungsgeschichte 
des Bergischen Landes. Bonn 1956. 

10) F. Rut ten und A. Steeger, Siedlungsgeschichte des 
Amtes Kempten. In: Annalen des Historischen Vereins fiir 
den Niederrhein 119, 1931, S. 1 ff.; dieselben, Studien zur 

Siedlungsgeschichte des niederrheinischen Tief landes. In: 
Rheinische Vierteljahrsblatter 2, 1932, S. 278 ff. 

n) H. Stoob, Die Dithmarischen Geschlechterverbande. 

Grundfragen der Siedlungs- und Rechtsgeschichte in den 
Nordseemarschen. Heide 1951. 

12) R. Dertschy Schwabische Siedlungsgeschichte. Kemp 
ten 1949. 

13) G. Niemeier, Die Ortsnamen des Miinsterlandes. Ein 

kulturgeographischer Beitrag zur Methodik der Ortsnamen 

forschung. (Westfalische Geographische Studien 7). Miin 
ster 1953; derselbe, Die kulturgeographische Fundierung 
der Ortsnamenforschung am Beispiel vornehmlich west 
falischer Ortsnamenwandlungen. In: Erdkunde 4, 1950, 
S. 162/177. 

14) Die Begriffe ?Geographie" und ?Landschaft" wer 
den bei Bach nicht nur im Sinne der wissenschaftlichen Ter 

minologie der Geographie verwendet. Vielmehr wird ?geo 
graphisch" auch fiir die blofie Verbreitung einer Erscheinung 
gebraucht, wahrend unter der Ortsnamen-?Landschaft" der 
Bereich charakteristischer Ortsnamen-Typen verstanden 
wird. Diese doppelsinnige Verwendung verunklart leider 
auch die Bedeutung der eigentlichen geographisch-land 
schaftlichen Fragestellung in der Ortsnamenforschung, um 
deren Herausarbeitung sich Bach in seinem Werk besonders 
bemuht hat. ? Zu der Verwendung des Begriff es ?Sprach 
landschaft" hat kurzlich Kurt Wagner (Die Gliederung der 
deutschen Mundarten. Begriffe und Grundsatze. In: Aka 
demie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Ab 

handlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. 

Jahrg. 1954. Nr. 12, S. 638/644) unter Anlehnung an ahn 
liche Oberlegungen in der Geographie (N. Krebs), wobei 
zwar auch auf gewichtige Einwande dagegen (C.Troll) auf 
merksam gemacht wird, vorgeschlagen, die individuellen 

Raumgebilde als ?Mundarten", dagegen die auf Grund der 
?mundartlichen Gesamtkonstitution", an Hand ?allgemein 
charakterisierender Kriterien" aufgestellten Kategorien 
typischer Raumeinheiten in der Mundartforschung (^Land 
schaften" aktiver und passiver Isolierung, Rand- und Bin 

nen-?Landschaften", ruhende ?Landschaften" und solche, 
die in Umbildung begriff en sind, Insel?landschaften", ex 

pansive und rezeptive ?Landschaften") als ?Sprachland 
schaften" zu bezeichnen. 

stil der Volkerwanderungszeit, fiir iden zwar audi noch 
die f iir den altgermanischen Stil bedeutungsvollen In 
sassennamen auf -ing gelten, sind jetzt schon echte 

Siedlungsnamen auf -heim und -hofen (mit einem 
Personennamen im Genitiv als Bestimmungswort 
charakteristisch. Dieser geht dann im 5.17. Jahrhundert 
in den frankischen Stil iiber. Bach nimmt ? wobei er 
zwar nur von einem mit ?grofier Wahrscheinlichkeit" 

giiltigen Erklarungsversuch spricht (S. 169) 
? eine 

ziunehmende ,,Frankonisiemng" der deutschen Orts 
namen in dieser Zeit an und weist dabei am Beispiel 
der Wandlungen ides Namensbildes auf Einwirkungen 
des frankischen Staates hin, die auf dem Hintergrund 
politischer, besitzrechtlicher und wirtschaftsbetriebli 
cher Krafte und Einflusse auch fiir die Entwicklung der 
Kulturlandschaft mafigebliche Bedeutung gehabt ha 
ben. Damit riicken seine Gedankengange in die Nahe 
einer Auffassung, wie sie vor einem halben Jahrhun 
dert Karl Rubel iiber das Kolonisationssystem der 
Franken15) vorgetragen hat. Aber abgesehen von vie 

len Vorbehalten gegeniiber der zeitlichen Einordnung 
der Ortsnamen-Grundworttypen bei Rubel, besteht 
auch ein grundsatzlicher Unterschied in der These von 
Bach darin, daft (dieser neben der frankischen Siedlung 
vor allem auch idie Wirksamkeit kultureller Aus 
gleichsvorgange (,,Strahlungen"), also unabhangig von 
menschlicher Bewegung (Wanderung und Umsiedlung) 
ausgeloste Kulturstromungen sehr stark in Rechnung 
stellt. Die oben erwahnten echten Siedlungsnamen, die 
zwar in ihren Anfangen schon in die eigentliche Vol 
kerwanderungszeit fallen, gehoren in ihrer Mehrzahl 
erst der frankischen Epoche an. Zu den Nachziiglern 
auf -heim und -hofen treten die meisten -hausen- und 
viele -dorf- sowie die alteren -weiler-Namen. In der 
Periode des ersten Landesausbaues in der merowin 

gisch-karolingiischen Zeit, eines Rodungsvorstofies aus 

den alten Siedlungsraumen der Landnahmezeit in die 
bemachbarten Waldgebiete, wird uberhaupt der Orts 
namenschatz vielgestaltiger. Hand in Hand geht mit 
dieser Frankonisierung auch der Einflufi, den das 
Ghristentum auf die Gestaltung der deutschen Orts 
namen ausgeiibt hat. Auch die Hauptrodungsperiode 
mit dem Aufkommen der Burgen und der Entf altung 
der Klosterkultur im Hochmitt el alter sowie die Ent 
wicklung des deutschen Stadtewesens im spaten Mittel 
alter spiegeln sich im Bild der Ortsnamen wider. Die 
zeitlichen Unterschiede in dieser Periode der hoch 
mittelalterlichen Rodunigen, die im Westen schon im 
spaten 11. Jahrhundert einsetzte, sich aber in den ho 
heren Mitteligebirgen und in den ostlichen Gebieten 
bis ins 14. und 15. Jahrhundert erstreckte, und die 
landschaftlichen Verschiedenheiten in der Verteilung 
und Bigenart der Rodungsnamen, die fiir das Ver 
standnis und zur Erklarung des Ganges der Entwick 
lung der deutschen Kulturlandschaft: so wiichtig sind, 

werden in dem zusammenfassenden Kapitel iiber die 
geschiichtliche Entf altung der deutschen Ortsnamen 
ebenso wie bei der Betrachtung der einzelnen Grund 
worttypen ausfuhrlich behandelt. Die onomatologi 
schen Besonderheiten der ostdeutschen Kolonisations 
gebiete, wo auch die slawischen Einfliisse in der Orts 

15) K. Rtibel, Die Franken, ihr Eroberungs- und Sied 

lungssystem im deutschen Volkslande. Bielefeld und Leip 
zig 1904. 
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namengebung bedeutungsvoll sind, werden ebenfalls 
nicht vernachlassigt. Doch sind ? vor allem in den 
Beispielen 

? 
begreiflicherweise West- und Siiddeutsch 

land, in denen Adolf Bach wissenschaftlich beheimatet 
ist, am starksten berucksichtigt worden. 
Das kommt auch besonders in dem wichtigen Ab 

schnitt des Werkes zum Ausdruck, der sich mit der 
Deutung der raumlichen Differen 
zierung d e r Ortsnamen (86 S.) beschaftigt. 
Hier erlautert Bach seine Grundgedanken an einer 
eingehenden Analyse der Namensverhaltnisse der 
Oberrheinischen Tiefebene und ihrer Nachbargebiete. 
Backs Uberlegungen iiber die Griinde fiir die ^geogra 
phische Staffelung" der Ortsnamen gehen davon aus, 
dafi ?das Namenkleid der deutschen Landschaften in 
seiner Verschiedenheit von den allgemeinen geogra 
phischen Verhaltnissen abhangig ist" (S. 402). Zu die 
ser geographischen Komponente kommt eine histo 

rische, indem die einzelnen Geschichtsepochen auch ihre 
besonderen Namentypen aufweisen. Diese einzelnen 

durch charakteristische Ortsnamentypen zu belegen 
den Siedlungsperioden wirken sich ihrerseits wieder 
?in bestimmten geographischen Raumen und unter 

verschiedenen landschaftlichen Bedingungen" (S. 453) 
unterschiedlich aus. Aber diese siedlungsgeographische 
und -geschichtliche Unterbauung, der Hinweis auf 
die ?geographischen und historischen Quellbezirke" 
(S. 475), geniigt nicht zur Deutung des Ortsnamen 
biides. Die Ortsnamen mussen insbesondere auch als 
?sprachliche Gebilde" verstanden werden und unter 

liegen den ?fiir das sprachliche Leben geltenden Ge 
setzmafiiigkeiten" (S. 420), wie isie vor allem iiber die 
kulturraumliche, insbesondere wortraumliche Methode 

in ider Mundartforschung untersucht und herausge 
stellt worden sind. Eine Auswertung von Ortsnamen 

fur die Kulturlandschaftsgeschichte sollte daher nie 
mals ohne sprach wissenschaftliche Vorbildung, zum 
mindesten ohne eine griindliche Beratung durch den 
Sprachforscher idurchgefiihrt werden. Die Ortsnamen 
sind nicht nur durch Umsiedlung von Menschen, durch 

Wanderung der Kulturtrager, sondern auch durch 

Kulturstroniungen (also ohne einen mafigeblich wirk 
samen Siedlungsvorgang) ubertragen worden. ^Sied 

lungsgeschichte und Namengeschichte diirfen nur teil 
weise einander gleichgesetzt werden" (S. 420). Wir 
mussen vielmehr mat einem weitgehend autonomen 

Vorgang der kulturellen ?Strahlung" und mit einer 
Entmischung der Ortsnamentypen, einem Namenaus 

gleich, rechnen. Hier gewinnen die Verkehrsgemein 
schaften entscheidende Bedeutung, an deren Formung ? aufier dem geographisch-landschaftlichen Schau 

platz 
? 

politische und wirtschaftliche Krafte mafi 

geblich beteiligt sind. Eine Untersuchung iiber die 
Ortsnamen im ostlichen Ostfriesland aus der Schule 
von A. Bach konnte zeigen (S. 441), wie bei der Auf 

gliederung in unterschiedliche Ortsnamen-Bereiche ?vor 
allem die natiirliche geographische Scheidelinie der von 

Nordwesten nach Siidosten quer iiber die ostfriesische 
Geest verlaufenden Hochmoore trennend gewirkt 
hat, die die Jade-, Weser- und Nord-Marschen zusam 

men mit den ihnen benachbarten Geestrandern von 

dem iibrigen Teil des Untersuchungsgebietes abson 
derte. Wohl auf dieser geographischen Grundlage sind 
dann weitere Scheidungen hinzugekommen. Hierher 

gehoren die politische Teilung in zwei Grafschaften, 
die kirchliche Zuteilung zu verschiedenen Bistiimern 
und schliefilich die handelspolitische Zugehorigkeit zu 
zwei verschiedenen Wirtschaftsbezirken, die sich in 
ihren Grenzen alle mit den natiirlichen Linien 
decken" 16). 

Diese Anerkennung einer sprachgeschichtlichen Er 
klarung fiir die raumliche Lagerung der Ortsnamen 
will Bach natiirlich nicht im Sinne einer Ausschliefi 
lichkeit verstanden sehen, ihat er doch selbst am Bei 
spiel des Taunus-Gebietes deutlich machen konnen, 

wie enge Beziehungen zwischen Namenveribreitung 
und Geschichte der Siedlung bestehen. Aber die ?Ab 
rundung und Vereinheitlichung" der Bereiche charak 
teristischer Ortsnamen typen ist nach ihm ?kein sied 

lungsgeographischer Vorgang" (S. 453). So sucht Bach 
die ,,Wahrheit in der Mitte" zwischen den Ansichten 
der Siedlungshistoriker und der Dialektforscher und 
belegt in einer kritischen Auseinandersetzung mit den 
Erforschern der Ortsnamenverhaltnisse der Ober 
rheinlande seinen Standpunkt: Die Verteilung der 

Ortsnamen mufi sowohl aus ?bodenstandigem Eigen 
wuchs", durch ?einwandernde Siedler" als auch durch 

?Einstrahlung" erklart werden (S. 475). In der Ver 
teilung der Gewichte zwischen diesen verschiedenen 
Erklarungsmoglichkeiten konnen dann zwar, wie 

jiingst F. Langenbeck17) gezaigt hat, die Ansichten 
auseinandergehen. Langenbeck raumt dabei der geo 

graphisch-landschaftlichen Komponente noch eine 
starkere Mitwirkung ein, die sich vor allem iiber den 
durch naturraumliche Gegebenheiten gelenkten Gang 
der Besiedlung auspragt, und begriindet 

? im An 
schlufi an grundsatzliche Oberlegungen des Schweizer 
Sprachforschers A. Schorta ? seine von der Bachs 
etwas abweichende Ansicht auch damit, dafi ?im Ver 
gleich zum iibrigen beweglichen Sprachschatz die an 
einen bestimmten Abschnitt der Erdoberflache gefes 
selten Ortsnamen als sprachliche Gebilde ihre eigenen 
beharrlichen Gesetze haben, so dafi sie aufierst wert 

volle Einblicke in die Zustande alterer Zeit vermit 
teln konnen" 18). 
Die Ortsnamenforschung bedient sich ? das sollte 

bei dieser Wurdigung der Bachschen Namenkunde be 
sonders betont werden ? bei ihren Bemuhungen um 

eine Erklarung der Verteilung der Ortsnamen mit 
Erfolg auch der geograpihisch-landschaftlichen Me 
thode. Der geographischen Kulturlandschaftsforschung 
andererseits ist die Ortsnamenkunde ein Hilfsmittel, 
um ?zeitliche und raumliche Liicken der Erkenntnis 
in der Entwicklung von Kulturlandschaften zu iiber 
briicken" 19). In dieser positiven Be wertung der Orts 
namen fiir Probleme der mittelalterlichen Kulturland 
schaftsgeschichte sind sich die Geographen seit langem 
einig. Wir erinnern dabei an die klassischen siedlungs 
geographischen Arbeiten von Alfred Grund und Otto 

16) G. Lohse, Geschichte der Ortsnamen im ostlichen Fries 
land. Diss. Bonn 1939, S. 192. 

17) Fr. Langenbeck, Ortsnamenbewegungen und -wand 

lungen im siidwestdeutschen Raum. In: Berichte zur deut 
schen Landeskunde. 13. Bd. 2. H. 1954, S. 171/198. 

18) A. Schorta, Ziele der Ortsnamenkunde in der Schweiz. 
In: Schweizer Sprachforschung 1943. 

19) G. Niemeier, Die Ortsnamen des Miinsterlandes 

(Anm. 13), S. 162. 
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Schliiter20) und rufen uns das Urteil von Robert Grad 
mann ins Gedachtnis: ?Rechnet man auch die geo 

graphischen Namen zur Geographie, was jedenfalls 
zulassig, wenn auch nicht gerade notwendig ist, dann 

lebt der Gegensatz von alt- und jungbesiedelten Ge 
bieten sogar sehr machtig fort"21). Dabei wird die 
Auswertung der Ortsnamen fiir die Kulturlandschafts 
geschichte mit aller gebotenen Kritik an ihrer Aus 
sagekraft, die nie isoliert gesehen werden darf, durch 
gefuhrt werden miissen22); die kulturlandschaftsge 
schichtliche Bedeutung der Ortsnamen darf vor allem 
?nicht schematisch nach festen Regeln" 23) beurteilt wer 
den. ? (Die Ortsnamen sind dem Geographen aber 

nicht nur Zeugen der Geschichte der Landschaft, son 
dern sie gehoren auch zur Atmosphare" 24) der Erd 
raume, rechnen zu ihrem ?Bilde", wie es jiingst wie 

der Hermann Lautensach am Beispiel des arabischen 

Namenschatzes der iberischen Halbinsel aufgezeigt 
hat.25) 

2. Mundarten und Sprachrdume 

Im Gegensatz zur Ortsnamenkunide haben die Er 

gebnisse der M u n d a r t f o r s c h u n g , von denen 
vor allem die regionale Anordnung der Mundarten 
und die Begriindungen dafiir interessieren, in der geo 
graphischen Landeskunde nur geringeren Niederschlag 
gefunden, wahrend sich die geschichtliche Landesfor 
schung gerade an der Dialekt-,,Geographie" -6) metho 
disch geschult und wissenschaftlich entziindet hat. Hier 
beriihren wir iiberhaupt die allgemeinere Frage nach 
der Bewertung der Sprachgemeinschaften 
innerhalb des wissenschaftlichen Systems der Geogra 
phie. Otto Schliiters betont zuruckhaltende Einstellung 
gegeniiber den menschlichen Gemeinschaften hatte in 
sofern ihre Berechtigung, als diese an sich ? das gilt 
fiir die Religionen, Volker und Staaten ebenso wie 
fiir die Sprachgemeinschaften 

? sicherlich nicht als 

20) O. Schluter, Die Siedlungen im nordostlichen Thii 

ringen. 1902; A. Grund, Die Veranderungen der Topo 
graphic im Wiener Wald und Wiener Becken (Abhandl. d. 

Geogr. Ges. in Wien XI, 2) 1914. 

21) R. Gradmann, Die geographische Bedeutung der post 
glazialen Klimaschwankungen. In: Verhandl. und wissen 
schaftl. Abhandl. d. 23. Deutschen Geographentages in 

Magdeburg 1929, S. 179. 

22) K. Scharlau, Siedlung und Landschaft im Kniillgebiet. 
Ein Beitrag zu den kulturgeographischen Problemen Hes 
sens. (Forschungen z. deutschen Landeskunde, Bd. 37) 1941, 
S. 122 ft, 136 ff. 

23) O. Schluter, Die Siedlungsraume Mitteleuropas in 

friihgeschichtlicher Zeit. l.H. (Forschungen z. deutschen 
Landeskunde, Bd. 63) 1952, S. 32. 

24) G. Niemeier (Anm. 19), S. 162. 

25) H. Lautensach, Ober die topographischen Namen 
arabischen Ursprungs in Spanien und Portugal. (Arabische 
Ziige im geographischen Bild der Iberischen Halbinsel, I). 
In: Die Erde 1954, S. 219/243 ; vgl. aufierdem derselhe, Die 

portugiesischen Ortsnamen. Eine sprachlich-geographische 
Zusammenfassung. In: Volkstum und Kultur der Romanen 

VI, 1933, S. 136/165. 

20) Siehe Anm. 14. ? Gerade auch in der Mundartfor 

schung hat sich der ?verwirrende Mifibrauch" des Begriffes 
?Geographie" besonders breit gemacht, den auch der 

Historiker Fr. Steinhach (?Die Aufgaben der landschaft 
lichen Geschichtsvereine." Schriftenreihe des Rheinischen 

Heimatbundes, H. 1. 1952, S. 6) kritisiert. 

Untersuchungsobjekt der Geographie auf gef aft t wer 
den diirfen. Aber es konnen doch auch von der Geo 
graphie her zu deren Erkenntnis wesentliche Aussa 

gen gernacht werden, wie andererseits die menschlichen 
Gemeinschaften als Bestandteile und Gestalter der 
menschenbelebten Kulturlandschaft fiir eine Wesens 
schau der Lander unentibehrlich sind. In solcher Sieht 
lassen sich auch die Sprachgemeinschaften in ihrer 

Verbreitung iiber die Erde geographisch auswerten. 
Der franzosische Geograph Albert Demangeon hat 
einen Abrifi einer ?geographie des langues" entwor 

fen27), und zur gleichen Zeit ist Eugen Oberhummer 
in einem Literaturbericht den Beziehungen zwischen 
Geographie und Sprachenkunde nachgegangen28). Die 
Verbreitung der Sprachen gewinnt jenseits des Beitra 
ges, den ihre ?Phonetik"29) zur Kennzeichnung der 
durch den Menschen gestalteten und bestimmten Kul 

turlandschaft leistet, noch ein verstarktes Interesse fiir 
die Geographie dadurch, dafi die Sprache das ?wich 
tigste Mittel fiir die Gliederung der Menschheit nach 
Volkern an die Hand gibt" 30). Unter solchen Aspek 
ten werden auch die Beziehungen zur Politischen Geo 
graphiie verstandlich; denn die Sprachgemeinschaft 
kann eine sehr wichtige Klammer im Gefuge eines 
Staates abgeben31). 

Dieses an der Schriftsprache als Staatssprache auf 
gezeigte sozialpsychologische Moment gewinnt auch 
bei einer Analyse der regionalen Anordnung der 

Mundarten besondere Bedeutung. Hierbei lassen 
sich ? dazu soil uns die Wiirdigung des Handbuches 
von Adolf Bach iiber die deutsche Mundartforschung 
Gelegenheit geben 

? weitere Beruhrungen zwischen 
der Geographie und der Sprachenkunde aufzeigen, auf 
die bisher noch wenig hingewiesen worden ist. Zwar 
hat auch schon Oberhummer den Mundarten Beach 

tung geschenkt; er wies ? unter Bezugnahme auf eine 
1922 in der Geographischen Zeitschrift erschienene 
Studie von Emmi Mertes*2) 

? vor allem auf die Be 
ziehungen der Dialektgrenzen zu naturraumlichen und 

politischen Grenzen hin und machte auf den Versuch 
aufmerksam, wie im Rhein-Mainischen Atlas die geo 
graphische Einheit eines ?Gebietes" auch iiber eine 

Karte 'der Dialektgrenzen veranschaulicht wurde33). 
Seitdem haben viele Regional-Atlanten deutscher Lan 

der, Provinzen und Wirtschaftsgebiete auch eine karto 

27) Annales de Geographie 1929; aufierdem: L. Gallois, 
Les limites linguistiques du Fran9ais. In: Annales de Geo 

graphie 1900. 

28) E. Oberhummer, Geographie und Sprachenkunde. In: 

Hermann-Wagner-Gedachtnisschrift. Petermanns Mitt. Er 

ganzungsheft Nr. 209, S. 253/264. 

29) H. Hassinger, Geographie des Menschen. In: Hand 
buch der geographischen Wissenschaft. Bd. Allgemeine Geo 

graphie II. 1933, S. 488. 

30) E. Oberhummer (Anm. 28), S. 255; vgl. auch: H. Has 

singer, Bemerkungen iiber Entwicklung und Methode von 

Sprachen- und Volkstumskarten. In: Wissenschaft imVolks 

tumskampf. Reichenberg 1940 (dort weitere Literatur 

angaben). 
31) O. Maull, Politische Geographie. Berlin 1925. Darin 

Abschnitt: Sprachgemeinschaft als Staatsgrundlage. S. 372 ff. 

32) ?. Mertes, Dialektgeographie. In: Geogr. Zeitschr. 
1922, S. 392/402. 

33) W. Behrmann und O. Maull, Rhein-Mainischer Atlas 
fiir Wirtschaft, Verwaltung und Unterricht. Frankfurt a. M. 

1929, Karte 16. 
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graphische Darstellung der Verbreitung der Mund 
arten gebracht. Im Saarindustriegebiet z. B. spiegeln 
sich ebenso die alteren territorialstaatlich gepragten 
kulturellen Beziehungsgefuge (menschliche Organisa 
tionsraume, Lebensraume) des Trierer und des Pfalzer 
Raumes noch in dem trierisch-moselfrankischen und 
dem pfalzisch-rheinfrankischen Mundartgebiet wider, 
wie sich auch der heutige wirtschaftliche Zentralraum 
iiber junge Ausgleichserschainungen zugunsten der 
Schriftsprache sprachraumbildend ausgewirkt hat34). 
In ahnlicher Weise ist auch am Beispiel der rheinisch 

westfalischen Grenze zwischen Ruhr und Ebbe-Gebirge 
und des Westerwaldes35) die Bedeutung der Vertei 
lung der Mundarten als Kriterium fiir solche kultur 
geographische, insbesondere sozialraumliche Ober 

legungen nutzibar gemacht worden. Damit ergeben 
sich iiber die Auswertung der Ergebnisse der Mundart 
forschung fiir die funktionale (dynamische) Richtung 
der modernen Anthropogeographie 36) noch engere Be 
ziehungen zwischen Geographie und Sprachenkunde. 
Sie konnen gerade anhand der ?Deutschen Mund 

artforschung" von Adolf Bach, da in diesem Werk 
auch die wissenschaftlichen Grundsatze und Methoden 

mit besonderer Klarheit herausgearbeitet werden, fiir 

den Geographen uberzeugend aufgezeigt werden. 

Nach einem Oberblick uber die Geschichte der Dia 
lektforschung in Deutschland und einigen Nachbar 
landern sowie iiber die Forschungsmittel, vor allem 
den Deutschen Sprachatlas, wobei wir zugleich mit den 
fiihrenden Mundartforschern vertraut gemacht wer 

den, bringt das Hauptkapitel des Buches iiber die Ver 
breitung (?raumliche Staffelung") der Mundarten 
(170 S.) die grundsatzliche Auiffassung von Bach iiber 
die ?Gestaltungskrafte", die zur Ausbildung einheit 
licher Mundarten gefiihrt haben, und es wird dann an 
vielen Beispielen aufgezeigt, wie sich diese Krafte in 
nerhalb des deutschen Sprachraumes regional recht un 

terschiedlich ausgewirkt haben. Auch fiir die Erklarung 
der Mundartbereiche sind ? ebenso wie bei den frii 
her erorterten Ortsnamenbereichen 

? sowohl Sied 

lungsbewegungefi als auch Sprachstromungen ohne 

Umsiedlung von Sprachtragern (mund art form ende 
sprachliche Ausgleichserscheinungen) mafigebend ge 

wesen. ? Die Bedeutung der Siedlung war gegen 
iiber einer alteren Ansicht, nach der die heutigen Mund 
artgebiete noch als identisch mit den Wohnraumen 
der Volksstamme der deutschen Fruhzeit angesehen 
wurden, als Erklarungsgrund wesentlich zuriickgetre 
ten. Aber die jungere Forschung 

? 
hingewiesen sei 

34) H. Overbed* und G.W.Sante, Saar-Atlas. Gotha 

1934, Taf el 19: Sprachgeschichte. Dazu: Erlauterungen von 

W. Will, S. 69 f. 

35) P. Scholler, Die rheinisch-westfalische Grenze zwi 

schen Ruhr und Ebbe-Gebirge. Ihre Auswirkungen auf die 

Sozial- und Wirtschaftsraume und die zentralen Funk 

tionen der Orte. (Forschungen z. deutschen Landeskunde, 

Bd.72) 1953. Karte 5 und S. 25 ff; derselbe, Der Wester 

wald. Struktur, Grenzen und Raumbeziehungen. (Gut 
achten zur innergebietlichen Neuordnung am Mittelrhein.) 
1954, Karte 8 und S. 13 ff. 

36) H. Overbeck, Die Entwicklung der Anthropogeo 

graphie (insbesondere in Deutschland) seit der Jahrhundert 
wende und ihre Bedeutung fiir die geschichtliche Landes 

forschung, In: Blatter fiir deutsche Landesgeschichte, 91 

(1954), S. 182/244. 

vor allem auf Theodor F rings37) 
? betont doch wie 

der starker, dafi ? die alten Stammesmundarten als be 
harrende Grundlagen der Entwicklung nicht vergessen 
werden diirfen" (S. 95). iDas Beispiel des alemanni 
schen Sprachraumes, das Bach ? unter Bezugnahme 
auf F. Maurer38) 

? anfiihrt, macht deutlich, dafi hier 
in den mundartlichen Verhaltnissen auch noch die 

Nachwirkungen der Siedlung der Volkerwanderungs 
zeit fafibar sind. Auch fur die jiingeren Epochen mufi 
in Siid- und Wesfcdeutschland eine Mitwirkung der 
Siedlung bei der Gestaltung der Mundarten in Rech 
nung gesetzt werden. Das gilt in noch grofierem Urn 

fang fiir das ostdeutsche Kolonisatiionsgebiet, wo 
F rings39) und andere Forscher die ?grundlegende Be 
deutung der Siedlerstrdme" 40) f iir die Gliederung in 
Mundarten herausgestellt haben. Das belegt auch Bach 
an dem von ihm angezogenen Beispiel des obersach 
sischen Mundartgebietes mit seinen Nachbarmundar 
ten. Aber wie nach Bach fiir den deutschen Westen und 
Siiden ?sich idie Umigestaltung der alten Sprachgemein 
schaften [aus der Landnahmezeit] unter der Einwir 

kung f ormen der Machte jiingerer Verkehrseinheiten 
und der Strahlungen aus der Feme so tiefgreifend aus 

gewirkt hat, dafi das urspriinglich in der Siedlung 
begrundete landschaftliche [raumliche] Bild nur noch 
im Allgemeinsten wiederzuerkennen ist" (S. 176), so 
ist nach ihm auch fiir die Gestaltung der Mundarten 
im deutschen Osten nicht daran zu zweifeln, dafi ?das 
ewige Spiel von Mischung und Ausgleich, dafi die Ver 

kehrsgemeinschiafl: die gleiche letztlich entscheidende 
Rolle bei der Ausbildung einheitlicher Mundartgebiete 
gespielt hat" (S. 183). 

3. Verkehrs gemeinschaften in der Kulturlandschafts 
und der Mundartforschung 

Mit den ? hier und da auch durch naturraumliche 
Gegebenheiten gestutzten 

? durch politische, kul 

turelle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Beziehun 
gen zusammengehaltenen Verkehrs gemein 
s c h a f t e n, die nach Bach als ausschlaggebend fiir die 
raumliche Differenzierung der Mundarten angesehen 
werden mussen, stofien wir auf die entscheidende Fra 

ge in den Beziehungen zwischen der Geographie und 
der Mundartforschung. Denn hinter diesen Verkehrs 

gemeinschaften stehen auch die anthropogeographi 
schen Gebiete, die in der funktionalen Anthropogeo 
graphie und in der Landerkunde eine so bedeutsame 
Rolle spielen. Zwar konnen auch die naturraumlichen 

Faktoren fiir die Verteilung der Mundarten Bedeu 
tung gewinnen, indem sich Sprachscheiden an Gebirge, 

Walder, Sumpfe usw. anlehnen. Aber das ?naturgege 
bene Schema der Landschaft" (S. 179) wirkt sich im 

37) 77?. Frings, Grundlegung einer Geschichte der deut 

schen Sprache. Halle 1948. 

38) F. Maurer, Oberrheiner - Schwaben - Siidalemannen. 

Straflburg 1942, S. 67 ff. 
39) W. Ebert, Th. Frings, K. Gleifiner, R. Kotzschke, 

G. Streitberg, Kulturraume und Kulturstromungen im mit 

teldeutschen Osten. Zwei Bande. Halle 1936. 

40) H. Aubin, Gemeinsam Erstrebtes. Umrisse eines 

Rechenschaftsberichtes. In: Rheinische Vierteljahrsblatter, 
17 (1952), S. 315. 
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Verbreitungsbild der Mundarten erst mittelbar iiber 
den Gang der Besiedlung und iiber die Grenzen der 

menschlichen Organdsationsraume 
? und das sind 

immer audi Verkehrsgemeinschaften 
? aus. Ebenso 

wie Kurt Hassert von seiner geographischen Blickrich 
tung aus unter Verkehr dm umfassendsten Sinn die 
,,Gesamtheit der Beziehungen der Menschen unterein 

ander" 41) versteht, so ist auch fiir Bach die ? Verkehrs 
gemeinschaft" die ?durch politische, kukurelle, wirt 
schaftliche, soziale und geographische" 

? d. h. hier 
naturraumliche Gegebenheken 

? 
?Krafte zusammen 

gehaltene, durch Binnenverkehr verbundene Gemein 

schaft von Menschen, die sich mehr oder weniger scharf 
von Nachbargemeinschaften ahnlicher Art abhebt, mit 
denen sie aber durch Fernverkebr in ein Verhaltnis un 
terschiedlicher Verbundenheik und wechselseitigen Aus 
tausches treten kann" (S. 66). In diesen Verkehrs 

gemeinschaften wirkt sich das ?sozialpsychologisch zu 
bewertende Phanomen des Verkehrs der Sprachen 
untereinander" (S. 65) entscheidend im Sinne einer 

Sprachvereinheitlichung aus, und Bach glaubt anneh 
men zu konnen, dafi ?sich auch in friiheren Sprach 
epochen einheitliche Mundarten in gleicher Weise ge 
staltet haben" (S. 68). Unter Ablehnung einer nur 
?mechainischen" Auffassung vom Wesen des Verkehrs, 
bei der es sich im wesentlichen nur um Bewegungen 
von Menschen, um Siedlungsvorgange handelt42), ? der Sprachforscher H. Kuhn spricht in diesem Zu 

sammenhang von dem ?G6tzen Verkehrsgeogra 

phie" 43) 
? betont Bach nachdriicklich die geistig-see 

lischen Beziehungen der Menschen untereinander, die 

iiber die sozialgeographische Fragestellung neuerdings 
auch in der Kulturlandschaftsforschung verstarkte Be 

achtung gefunden haben44). 
Die iiber solche Verkehrsgemeinschaften ausgeschie 

denen Raumgebilde sind nach Bach ?unmittelbar nicht 
als Raume im geographischen Sinn aufzufassen" (S. 63, 
248). Mit dieser Feststellung hat Bach Recht und Un 
recht zugleich. Sicher sind diese ?nicht in der Natur 
vorhanden"; sie lassen sich auch nicht iiber eine Ein 
heitlichkeit im Biide der Kulturlandschah: aussondern. 
Aber die Geographie 

? das gilt in Sonderheit fiir die 
Anthropogeographie und fiir die Landerkunde ? hat 
es nicht nur mit solchen physiognomischen Raumeinhei 
ten zu tun, die sich durch die Gleichartigkeit ihres 
physisch- oder kulturgeographischen Formenschatzes 

herausheben. Vielmehr gewinnen auch solche Raum 

gebilde geographisches Interesse, die als raumlicher 
Ausdruck eines politischen, wirtschaftlichen oder kul 
turellen Beziehungsgeflechtes gewertet werden miissen, 

41) K. Hassert, Allgemeine Verkehrsgeographie. Berlin 
und Leipzig 1913, S. 2. 

42) Dabei unterschatzt Bach keineswegs die Bedeutung 
der Binnenwanderung (s. S. 66; dort auch weitere 

Literatur). Doch wendet er sich gegen eine von C. Gron 

lund-Kellnberger (Binnenwanderung und Sprache. In: Nie 
derdeutsche Mitt. 5, 1949, S. 76) vertretene Ansicht, nach 
der im Verkehr im wesentlichen nur ?die Haufigkeit des 

Hin- und Herbewegens von Menschen in einem bestimm 
ten Raum" zu sehen sei. Vgl. auch A. Bach, Zu den Be 

griffen Verkehr und Verkehrsgemeinschaft in der Mundart 

forschung. In: wie oben 6, 1950, S. 3/27. 

43) H. Kuhn, Die sprachliche Einheit Islands. In: Zeitschr. 
f. Mundartforsch. XI, 1939, S. 39. 

44) H. Overbeck (Anm. 36), S. 204 ff. 

hinter denen also ? wie bei den einheitlichen Mund 
artgebieten von Bach ? die vereinheitlichende Wir 
kung des Verkehrs steht. Diese sogenannten funk 
t i o n a 1 e n iR a u m e i n h e i t e n , d. h. die als Be 
ziehungsf elder sich abzeichnenden anthropogenen Le 
bensraume wie Stadtgebiete, Wirtschaftsgebiete und 
politische Gebiete (auch solche der Vergangenheit), 
werden nach dem Prinzip der gegenseitigen Erganzung 
iiber Wechselbeziehungen der kulturgeographisch rele 
vanten Lebensvorgange ausgeschieden443). Wenn diese 

auch zum eigentlichen Untersuchungsobjekt der Geo 
graphie erst iiber eine Berucksichtigung des naturraum 
lichen Grundgerustes und der kulturlandschaftlichen 
Erfullung werden konnen ? auch die funktionalen 
Raumeinheiten sind fiir den Geographen landerkund 
liche Realitaten ?, so ergeben sich doch bei den Ober 
legungen iiber die Abgrenzung soldier funktionaler 

Raumgebilde und iiber die dabei zu Rate zu ziehenden 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kriterien 
enge Beriihrungen mit der Kulturraumforschung der 
Historiker, Sprachforscher und Volkskundler, fiir die 
gerade die Mundartforschung Schrittmacher gewesen 
ist. Die Gebiete einheitlicher Mundarten, die sich viel 
fach auch noch durch Gemeinsamkeiten im iibrigen 
Volksgut (Hausbau, Tracht usw.) abzeichnen, sind 
von der Kulturraumforschung aus gesehen ?soziologi 
sche Gebilde" (S. 63). Aber sie haben als sozialgeogra 
phische Raume und durch die sich hinter ihnen verber 
genden Verkehrsgemeinschaften auch ihren Platz in 
der funktionalen Kulturlandschaftsforschung der Geo 
graphie. 

Unter den vielerlei Verkehrsgemeinschaften, die sich 
im Laufe der Geschichte sprachvereinheitlichend ausge 
wirkt haben, besitzen ? vor allem im Westen und 
Siiden iDeutschlands ? die ? s t a a 11 i c h e n O r - 

ganisationsraume des spaten Mitt el 
a 1 ters und d e r f r ii h e n N e u z e i t " (S. 81) 
eine ausschlaggebende Bedeutung45). Diesen mittleren 
und grofieren Territorien, zu deren Einflufibereich 
auch die in diese eingelagerten kleinen und kleinsten 
territorial en Gebilde weitgehend mitgerechnet werden 
konnen, entsprechen die ?Kernlandschaften" (S. 60) 
der Mundartforschung, die ?Kulturprovinzent? (Kul 
turraume) der Kulturraumforschung46) oder die 
?historischen Landschaften" in der Terminologie von 
Fr. Steinhach47). Sie sind fiir die altere Zeit die eigent 
lichen Verkehrseinheiten; sie werden durch politische, 

44a) Der Begriff ?Gebiet" wird abweichend von der 
hier vertretenen Auffassung (so auch H. Schrepfer, E. Scbeu, 
R. E. Dickinson) auch fiir Raumeinheiten verwendet, die 
durch gleiche Erscheinungen, bzw. einheitliches Gefiige von 

Erscheinungen gekennzeichnet sind (A. Hettner, H. Schmitt 
henner, H. Lautensach). 

45) Wo ? wie z. B. in Frankreich ? die Territorien 
wegen des fruhzeitigen Aufkommens einer zentralisierten 

Staatsverwaltung keine oder nur eine geringe Rolle spielen 
konnten, wirkt sich das auch in der mundartlichen Gliede 
rung aus. Denn einem kraftig entwickelten zentralen 

Sprachraum (?Kernlandschaft") stehen nach Ausweis des 
franzosischen Sprachatlasses im iibrigen nur wenig ausge 
pragte Mundartgebiete gegeniiber (S. 111). 

46) H. Auhin, Th. Frings, J. Muller, Kulturstromungen 
und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Bonn 1926. 

47) Fr. Steinhach (Anm. 26), S. 3. 
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kirchliche und wirtschaftliche Krafte zusammengehal 
ten und haben sich dadurch auch kulturraumvereinheit 
lichend auswirken konnen. Diese alteren funktionalen 

Raumeinheiten sollten auch in einer als Kulturland 
schaftsgeschichte betriebenen Historischen Geographie 
besondere Beachtung finden. Am Beispiel des Rhein 
landes belegt Bach noch im einzelnen die Bedeutung 
der alten grofiterritorialen Verkehrsgemeinschaften fiir 
die Aufgliederung in einzelne Mundartgebiete und um 
reifit den mainzisch-pfalzisch-'hessischen Kulturraum, 
mundartlich dem Rheinfrankischen48) entsprechend, 
den trierischen Raum, der im grofien ganzen mit dem 
moselfrankischen Mundartgebiet zusammenfallt, und 

den kolnischen Kulturraum (mit Jiilich und Berg), 
den er als ?ripuarisch" bezeichnet. Dabei wird die Dy 
namik der sprachlichen Gestaltungskrafte und das so 
differenzierte Verbreitungsbild der Mundarten auch 
im Rheinland nur unter Beriicksichtigung des ?Zusam 

menspieles von Siedlung und Strahlung aus der Feme 
mit den sie im Raum formenden Kraften landschaft 
licher Verkehrsgemeinschaften in ihrer Abhangigkeit 
voneinander" (S. 123) vollstandig erfafit werden kon 
nen49). ?Siedlung und Ausgleich im Rahmen der Ver 
kehrsgemeinschaft" (S. 79) ibiideten zu alien Zeiten die 
Grundlage fiir die Ausbildung einiheitlicher Mundart 
gebiete. 

? Eine besondere Bedeutung kommt inner 

halb der politischen Organisationsraume den Stadten 
als kulturellen Strahlungszentren zu. Bach bringt ? unter Bezugnahme auf Arbeiten von Fr. Mau 

rer50) 
? 

Beispiele aus dem Obergangsraum zwischen 
Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Gebiet, wo sich die 
politischen Einflufispharen von Mainz, Darmstadt, 
Heidelberg und Erbach auch im Sprachlichen abzeich 
nen, und weist auf Wiirzburg hin. Aber der Satz von 
Bach, dafi ?an der politischen Grenze die Macht des 
Kulturmittelpunktes in der Regel auch in sprachlicher 
Hinsicht erlischt" (S. 91), gilt nur mit der auch von 
ihm selbst eingeraumten Einschrankung, dafi der Ein 
flufi der territorial-staatlichen Gestaltungskrafte durch 
andere Einwirkungen, namentlich wirtschaftliche Be 

ziehungen regionaler und uberterritorialer Art (S. 116) 
abgewandelt werden kann. 

48) W. Tuckermann (Das altpfalzische Oberrheingebiet. 
Von der Vergangenheit zur Gegenwart. 2. Aufl. von 
E. Plewe. Mannheim 1953, S. 97) schlagt an Stelle des mifi 
verstandlichen ?Rheinfrankisch" Oberrheinf ran 
k i s c h vor; diese besser lokalisierte Bezeichnung sollte 
sich durchsetzen. 

49) Einige fiir diese ?dynamische Auffassung der Ent 

faltung der Sprache im Raum" (S. 122) charakteristische 

Veroffentlichungen, die zugleich fiir eine funktionale Kul 

turlandschaftsforschung des Rheinlandes von Nutzen sind, 
seien angefuhrt: Th. Frings (Anm. 46), Fr. Maurer, Sprach 
schranken, Sprachraume und Sprachbewegungen im Hessi 

schen. Giefien 1930 (audi in: Hessische Blatter fiir Volks 

kunde 28, S. 43 ff.); A. Bach, Die nassauische Sprachland 
schaft. Bonn 1930; W. Will, Saarlandische Sprachgeschichte. 
Saarbriicken 1932; E. Christmann, Sprachbewegungen in 

der Pfalz, Speyer 1931; O. Stockicht, Sprache, Landschaft 

und Geschichte des ElsafS. Marburg 1942; Fr. Maurer 

(Anm. 38). 
so) Vgl Fr. Maurer (Anm. 49); aufierdem derselhe, Volks 

spradie. Abhdlg. iiber Mundarten und Volkssprache. Zu 

gleich eine Einfuhrung in die neueren Forschungsweisen. 

(Frankische Forschungen, 1) Erlangen 1933, S. 29. 

4. Wirtschafts- und Industrie gebiete der Vergangenheit 
und Gegenwart im Spiegel der Mundarten 

Wie wir ? zwar nur fiir die mundartlichen Kern 

gebiete (S. 25 f., 95) 
? zur Erklarung der Verbrei 

tung der Mundarten schon auf altere Grundlagen 
(wie z. B. Siedlungsvorgange der Landnahmezeit) zu 

ruckgreifen konnen 51), so mussen wir insbesondere die 

jungeren als Verkehrsgemeinschaften wirksamenRaum 

bildungen zur Deutung der mundartvereinheitlichen 
den Vorgange heraniziehen. Das gilt auch fiir solche 
politische Gebiete, die erst seit der Neuzeit in Erschei 
nung getreten sind, wie es z. B. fiir Hessen an dem 

Darmstadter Mundartibereich, hinter dem die sprach 
raumbildende Kraft der Landgrafschaft Hessen-Darm 
stadt steht52), oder an der Bedeutung junger politi 
scher Grenzen fur die sprachliche Gliederung in den 

Ostalpen53) belegt werden kann. Eine besondere Be 
deutung koimmt ? das gilt vornehmlich fiir die Ge 
genwart 

? den wirtschaftlichen Or gani 
s a t i o n s r a u m e n zu. Schon fiir die zuruckliegen 
den Zeiten steht sicher hinter dem Binflufi, den die 
Territorien und die Stadte auf die Gestaltung der 
Mundarten gewonnen haben, vielfach auch eine von 

wirtschaftlichen Kraften getragene Verkehrsgemein 
schaft. Besonders die bedeutenderen stadtischen 

H a n d e 1 s e m p o r i e n , die uns schon fiir das 
Mittelalter als Mittelpunkte von kraftig entwickelten 
Wirtschaftsgebieten entgegentreten, sind in vielen Fal 
len auch die Trager sprachlicher Bewegungen und 
geben eine wichtige Grundlage fiir die Ausbiidung 
von uberterritorialen Sprachraumen ab. Zu dem Kol 

ner Kulturraum z. B. rechnen nicht nur das geistliche 
Territorium Kurkoln, sondern auch die Herzogtii 
mer Berg und Jiilich sowie Teile von Cleve und 
Geldern; dahinter steht vor allem die mittelalterliche 
Grofistadt Koln als ?gewaltiger wirtschaftlicher und 
kulturell-kirchlicher Mittelpunkt" (S. 133, 87). Ahn 
liches lafit sich fiir Mainz und fur Strafiburg 54) zeigen, 

wahrend sich um die erst spater hochgekommene 
Reichsstadt Nurnberg im Zeitalter der Territorialstaa 
ten trotz ihrer giinstigen Lage im spatmitteialterlich 
fruhneuzeitlichen Strafiennetz als Folge der Klein 
raumigkeit des Stadtstaates und der Abschrankung 
durch politische, zum Teil auch konfessionelle Gren 
zen kein eigener Sprachraum entwickelt hat55). 

? 

Uber die Stadte hat sich auch der Fernverkehr als 

sprachgestaltende Kraft ausgewirkt. In der oberrheini 
schen Tiefebene waren sie es, die am fruhesten und 
am starksten die von Norden aus dem franikischen 

Sprachgebiet komimenden Neuerungen aufgriffen. Die 
Stadte, die ?ihrer Sprachform nach gegen ihr Umland 
dem jeweils nordlicheren Gebiet zugehoren", ?mar 
schieren in der Entwicklung voraus"56). So sind fiir 
die alteren Zeiten gerade die Stadte die zwar noch 

51) Vgl. S. 140; dazu audi: Fr. Maurer (Anm. 38), S. 179. 

52) Fr. Maurer (Anm. 49), S. 90 f. 

53) E. Kranzmayer, Sprachschichten und Sprachbewegun 
gen in den Ostalpen. Wien und Munchen 1931, S. 9. 

54) Vgl. O. Stockicht (Anm. 49). 
55) Nach Fr. Maurer, Neue Wege frankischer Landes 

forschung. In: Zeitschr. fiir bayerische Landesgeschichte, 7 

(1934), S. 475. 

56) Fr. Maurer (Anm. 38), S. 284. 
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mehr auf einzelne Punkte beschrankten Gebiete, die 
auch im kulturellen 'Bereich anpassungsfahiger sind 
und in denen das ? Tempo der Umgestaltung" (S. 120) 
grofier ist als in den landlichen Bezirken. 

Dieser wichtige, sich aus der ?soziologischen Struk 
tur" ableitende Gegensatz zwischen den Raumen der 

Beharrung und den gewerblich bestimmten verkehrs 
aufgeschlosseneren Raumen der Bewegung, in denen 

die alten kulturellen Bindungen leichter aufgegeben 
werden konnen, wirkt sich auf sprachlich-mundartli 
chem Gebiet dann vor allem seit dem Industriezeitalter 
sehr mafigeblich aus. Gerade diesen Wechselbeziehun 
gen zwischen den jungen wirtschaftlichen Organisa 
tionsraumen, den Wirtschafts- und I n d u - 

s t r i e g e b i e t e n der Gegenwart, und den 
Mundartgebieten wird von der geographischen Kul 
turlandschaftsforschung besonderes Interesse entge 

gengebracht. Auch diese jiingeren sprachraumbilden 
den Vorgange finden bei Bach Beachtung. Er weist 
darauf hin, dafi ?die alten auf den Territorien be 
ruhenden Sprachgrenzen heute vielfach in Auflosung 
begriff en sind" (S. 105). Am Einflufibereich einiger 
moderner Grofistadte Mitteleuropas, z. B. Koln, 

Frankfurt, Berlin und Wien, lafit sich nachweisen, 
wie deren Verkehrsbereiche sich auch auf den Sprach 
karten sinnfallig machen lassen. Auch Niirnberg hat 
seit seiner Entwicklung zur modernen Industriestadt 

? im Gegensatz zu den alteren Verhaltnissen 
? 

?sprachlich entscheidend auf seine Umgebung einge 
wirkt" (S. 108). Im Zusamimenhang mit der Aus 
weitung des Aribeitereinzugsgebietes der Industrie 

grofistadt Mannheim nach dem sudlichen Hessen sind 
auch sprachliche Vereinheklichungen zugunsten der 

Mundart dieses stadtischen Mittelpunktes eingetre 

ten57). Die wirtschaftlich begrundeten Verkehrsge 
meinschaften der jungsten Zeit heben sich also auch 
oft als junge Sprachraume ab. Das gilt auch fiir die 
Bergbau- und Industriereviere, wo der beherrschende 

Einflufi einer einzigen Stadt nicht so herausgestellt 
werden kann. Als Beispiel bringt Bach die Karte von 
Wilhelm Will mit den verschiedenen mundartlichen 
Bezeichnungen fiir die ?Fledermaus" aus dem Saar 

industriegebiet58); auf dieser lafit sich der Vorgang 
der Vereinheitlichung der Volkssprache 

? ahnliche 
Belege sind auch auf anderen Gebieten der Volks 
kunde erbracht worden59 ? 

zugunsten des zentralen 
Saarrevieres nachweisen, wo die alten Pragungen der 

Mundart (Flinder-, Flan der-, Speckmaus) von der 
hochdeutschen Form Fledermaus ausgeraumt worden 
sind (S. 109). 

? Die Mundartforschung sollte in Zu 
kunft diesen im Gefolge der jungsten wirtschafblichen 
Strukturwandlungen der deutschen Kulturlandschaft 
eingetretenen sprachlichen Veranderungen noch gro 
fiere Beachtung schenken. In diesem Zusammenhang 
betont der wiirttembergische Volkskundler Helmut 
Dolker aufierdem, dafi die genau zu beobachtenden 
Vorgange der Gegenwart auch zur Erklarung dessen 

herangezogen werden konnen, was ?die Sprach 

57) Fr. Maurer, Volkssprache (Anm. 50), S. 91. 

58) W. Will in: Saar-Atlas (Anm. 34), Tafel 19 g (Der 
neue Sprachraum). 

59) M. lender in: Saar-Atlas, Tafel 20 e (Erntefest) und 
S.71. 

geschichte fiir friihere Zeiten erhellen"60) mochte. 
Eine Einzeluntersuchung uber die Mundarten des ost 

lichen hessischen Odenwaldes81) kommt an einer gro 
fien Zahl von Beispielen zu dem auffalligen Ergebnis, 
dafi die Dialektgrenzen, die sich keineswegs allge 
mein mit friiheren politischen und kirchlichen Gren 
zen decken, wohl fast iiberall mit Wirtschaftsgrenzen 
zusammenfalien, dafi also auch schon fiir eine zuriick 
liegende Zeit sich die kleinraumigen Wirtschafts- und 

Verkehrsbezirke als ausschlaggebend fur die Pragung 
der Mundarten erwiesen hatten. Solche ?6rtliche Be 
sonderheiten" ? so bezeichnet sie Bach (S. 101) 

? 
sollten ider Anlafi sein, die Erkenntnisse iiber die hin 
ter der raumlichen Differenzierung der Mundarten 
stehenden Gestaltungskrafte immer wieder zu iiber 

priifen und dabei die Bedeutung der wirtschaftlich be 
grundeten Verkehrsgemeinschaften fur die Mundart 
bildung noch starker in Rechnung zu stellen. 

5. Kulturlandschaflskunde und Mundartforschung 
Die Mundartforschung, uber die uns Adolf Bach 

dieses ausgezeichnete, inzwischen schon in zweiter er 
weiterter Auflage herausgekommene Handbuch ihrer 
Prinzipien- und Methddenlehre dargeboten hat, dient 
in erster Linie der Wissenschaft von der deutschen 
Sprache. Aber sie ist auch in der Lage, 

? ebenso wie 
die Ortsnamenforschung 

? fiir andere Wissenschaften 
eine Nach b arse hafts hilfe zu leisten. Bach 
nennt hier die Orts- und Landesgeschichte sowie die 
Volkskunde, die ohne Beriicksichtigung der Volks 
sprache nicht gut denkbar ware. Die Mundartforschung 
hat vor allem auch durch die von ihr entwickelten 
neuen Methoden die mit Kulturstromungen und Kul 
turraumen arbeitende geschichtliche Landesforschung 
entscheidend befruchtet (S. 320, 322). In diesem Zu 
sammenhang hatte Bach auch die geographische 

K u 11 u r 1 a n d s c h a f t s f o r s c h u n g erwahnen kon 
nen. Denn bei der Untersuchung und Abgrenzung 
der anthropogeographischen Gebiete als funktionaler 
Beziehungsf elder, als menschlicher Organisations raume der Erdoberflache dienen als iKriterien auch die 
Kulturraume, die dabei iiber die Mundartenbereiche 
vielfach am sinnfalligsten gemacht werden konnen. 
Hinter diesen funktionalen Raumeinheiten stehen 
namlich als raurnbindende Faktoren aufier den natur 
raumlichen Gegebenheiten politische und wirtschaft 
liche, aber auch kulturelle Krafte in der recht kompli 
zierten Wechselwirkung eines Beziehungsgeflechtes, in 
dem der eine oder der andere Faktor dominieren kann 
und das letztlich immer iiber die vereinheitlichende 

Wirkung des Verkehres zu erklaren und zu umschrei 
ben ist. Die gleiche Komplexitat der Krafte wirkt sich 
auch bei der Gestaltung der Mundartraume aus. Auch 
diese treten uns in der von Bach vertretenen ? dynami 
schen Auffassung iiber die Entfaltung der Sprache im 
Raum" (S. 122) als ein ?iKraftfeld landschaftlich-geo 

' 
60) Grundfragen der Landes- und Volksforschung am 

Mittelrhein und in den benachbarten Gebieten. Protokoll 

Manuskript der Arbeitsgemeinschaft fiir westdeutsche Lan 
des- und Volksforschung in Speyer vom 27./30. 4. 1952, 
S. 61. 

61) P. Greiling, Studien zur Dialektgeographie des hessi 
schen Odenwaldes (Deutsche Dialektgeographie, 12). Mar 
burg 1929, S.5, 246 f. 
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graphischer, historisch-politischer, kirchlicher, allge 
mein kultureller oder wirtschaftlicher Art" (S. 122, 
153) entgegen, das auch durch ?gleiches Erleben" und 
uber eine geistig-seelische Gemeinschaft der Menschen 
zusammengehalten wird 61a). 

Bach nimmt mehrfach zu dem fiir den Geographen 
wichtigsten Problem ?Sprache und Raum" Stellung. 
Er erortert dieses einmal iiber die b e z i e h u n g s 

- 

wissenschaftliche Fragestellung der 

Anthropogeographie nach der Einpassung von Sprach 
raumgrenzen in die ?schier unverwustlichen natur 

gegebenen Verhaltnisse der Landschaft" (S. 102). 
Diese Beziehungen 

? das zeigen u. a. die angefiihrten 

Beispiele des Wurzburger Sprachraumes62) und der 

Schwarzwald^Sprachschranke zwischen dem wiirttem 

bergischen Neckarschwaben und dem Oberrhein 
gebiet63) 

? 
ergeben sich zwar nur mittelbar etwa 

iiber den von dem naturraumlichen Grundgeriist 
geordneten Siedlungsgang der Landnahme- und Rode 
periode oder iiber die Grenzen territorialpolitischer 
Raumgebilde, soweit diese sich an Naturmarken an 

lehnen. Dahinter stehen aber immer ? das gilt im 

grofien wie im kleinen ? Grenzen von Verkehrsge 
meinschaften, politisch ebenso wie wirtschaftlich be 
stimmter. Auch iiber die Fernverkehrswege als Strah 

lungsbahnen von Spracherscheinungen (S. 137) kon 
nen die geographisch-landschaftlichen Gegebenheiten 
Binflufi auf die raumliche Ordnung der Mundarten 

gewinnen, und fruchtbar erweist sich die Bezugnahme 
auf diese geographischen Faktoren bei dem Gegensatz 
zwischen mundartlichen Kernlandschaften und Relikt 

gebieten (S. 153), zwischen verkehrsaufgeschlossenen 
und -abgelegenen Raumen. ? Auch uber die p h y 

- 

siognomiscihe Betrachtungsweise der 

Kulturlandschaftsforschung, die nach Schluter auf die 

Erfassung der ?sinnlich wahrnehmbaren Erscheinun 

gen" 
64 in der Landschaft ausgerichtet ist, ergeben sich 

Beziehungen zur Mundartforschung und Beriihrun 

gen mit der Bachschen Konzeption von dem Verhalt 
nis zwischen Sprache und Raum. ?Die Sprache gehort 
zu dem Raum, in dem sie historisch gewachsen ist. Das 

Bayrische hatte sich nicht an der Nordseekiiste, das 
Holsteinische nicht am Bodensee entf alt en konnen" 

(S. 122) 65). Unterschiede zwischen den einzelnen 
Landschaften finden wir dabei nicht nur in den Mund 
arten der Grundschichten der Bevolkerung, sondern 
auch in der sogenannten ?landschaftlichen Umgangs 

6ia) An anderer Stelle (S. 248) spricht Bach von dem 

,,Zusammengeh6rigkeitsgefiihl von soziologischen 
? land 

schaftlichen und ortlichen ? 
Gruppen von Mundart 

sprechern"; er beriihrt sich darin mit ahnlichen Bemiihun 

gen der modernen Sozialgeographie um die sog. ?sozial 

psychologischen Raumeinheiten". (Vgl. dazu H. Overbeck 

(Anm. 36), S. 236 f.). 
62) Fr. Maurer (Anm. 55), S. 469 ff. 

63) Fr. Maurer (Anm. 38), S. 209 ff. 

64) O. Schliiter, Die Stellung der Geographie des Men 

schen in der erdkundlichen Wissenschaft. (Geogr. Abende 

im Zentralinstitut fiir Erziehung und Unterricht, 5). Berlin 

1919, S. 18. 

65) Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Hinweis 
von Bach (S. 288), wie sich aus den verschiedenen ? geo 

graphischen Lebensraumen" auch ?landschaftliche Ziige im 

Weltbild der Mundarten" (Wortschatz, Begriffsvorrat) ab 

leiten lassen. 

sprache" der Gebildeten (S. 231, 234), der bei der 
Frage nach der Bedeutung der Sprachgemeinschaften 
in der Geographie in Zukunft auch Beachtung ge 
schenkt werden mufi. So ist auch fiir Bach die Sprache 
ein ?Wesenszug der menschenbelebten Erdraume" 

(H. Hassinger) . 

Aber die Verbreitung der Sprachen und Mund 
arten besitzt ein ? geographisches Interesse" doch nicht 
nur unter solchen ?rein aufierlichen Gesichtspunk 
ten" 66). Ihre wirkliche Bedeutung erschliefit sich erst 
iiber die funktional-dynamische B e - 

t r a c h t u n g s w e i s e in der Kulturlandschaftsfor 
schung als Ausdruck einer starkeren Einschatzung des 

Menschen und seiner Gemeinschaften in der Geo 
graphic In dieser Auffassung finden wir uns durch 
Bach bestatigt. Denn auch fiir ihn ist bei dem ?Pro 
blem Sprache und Raum" entscheidend das Verhalt 
nis von ? Sprache und raumliche Gem ein 

schaf t" (S. 40). Die Sprach- und Mundartengruppen 
gehoren zu den ?raumlich ausgebreiteten Gemein 

schaften" in der Auffassung von Otto Schliiter*7), und 
die ?Schauplatze" derselben sind die anthropogenen 
?Le:bensraume" 68), die Raumeinheiten der funktiona 

len Kulturlandschaftsforschung. Fiir deren Zusammen 

schlufi konnen auch sprachliche Triebkrafte mafigeb 
lich sein. So hat es uns Walther Tuckermann fiir das 

altpfalzische Oberrheingebiet gezeigt, wo der ?Pfalzer 
Raum" auch an dem eimheitlichen Mundartbild er 
kenntlich wird69). Hans Schrepfer, der sich um die 

begriffliche Klarung des Wesens der anthropogeogra 
phischen Gebiete besonders bemiiht hat, legt bei sei 
ner! dynamisch-anthropogeographischen Raumeintei 

lung neben den wirtschaftlich bestimmten Raumgebil 
den auf die Gliederung nach in der Gegenwart noch 
lebendigen Volksgruppen besonderen Wert70). Hier 
dienen ihm ? das Beispiel des Heilbronner Raumes 
sei erwahnt71) 

? 
gerade die sprachlich-mundartlichen 

Verhaltnisse als oft zuverlassiger Anzeiger fiir die Zu 

gehorigkeit zu einer Volksgruppe und fiir dabei auf 
tretende raumliche Verschiebungen. Die osterreichischen 
Bundeslander, 'die nach Hans Spreitzer 

? zusammen 

gehalten durch natiirliche Grundlagen und durch eine 

gemeinsame geschichtliche Entwicklung gefestigt 
? 

zu echten ?Lebensraumen" geworden sind, sind fur 

den Kundigen auch an der unterschiedlichen Mund 

artgestaltung zu erkennen72). Ober die Untersuchung 
der ?inneren Lebenszusammenhange" 7S) in der Kul 

turlandschaft also, denen die heutige Anthropogeo 

66) H. Hassinger (Anm. 29), S. 488. 

67) O. Schluter (Anm. 64), S. 29. 

68) M. Sidaritscb, Landschaftseinheiten und Lebensraume 
in den Ostalpen. In: Peterm. Geogr. Mitt. 1923, S. 257. 

69) W. Tuckermann, Das altpfalzische Oberrheingebiet. 
2. Aufl. Mannheim 1953, S. 97 f. 

70) H. Scbrepfer, Der Sudwesten. In: Handb. d. geogr. 
Wissenschaft. Bd. Das deutsche Reich II. Potsdam 1940, 
S. 524 f. 

71) H. Schrepfer (Anm. 70), S. 596. 

72) H. Spreitzery Natiirliche Landschaften und Lebens 
raume am Beispiel der oberen Steiermark. In: Landschaft 

und Land als Forschungsgegenstand der Geographie. Fest 

schrift Erich Obst. Remagen 1951, S. 102. 

73) H. Bobek, Geographie und Raumforschung. Grund 

satzliche Betrachtungen. In: Raumforschung und Raum 

ordnung 6, 1942, S. 338. 
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graphie und Landerkunde wieder verstarkte Beach 

tung schenkt, ergeben sich die wichtigsten Beziehungen 
zwischen Geographie und Mundartforschung. Fiir 
diese vertiefte Auswertung der Mundartfofschung im 
Dienste der funktionalen Anthropogeographie und 
Landerkunde ist gerade Backs Lehrbuch ? sowohl der 
klaren Herausarbeitung der methodischen Grund 
satze als auch der anschaulichen Beispiele wegen 

? 

als Wegweiser hervorragend geeignet. 

Ober einen neuen versuch einer 
agrargeographi schen 

standortlehre*) 

Wolfgang Hartke 

Das Buch ist eine der geographisch wichtigsten 
Neuerscheinungen des Jahres 1956. Der Verfasser ist 
Landwirt, Doktor der Geographie und Mitarbeiter 
des herausgebenden statistischen Institutes. Das,Werk 
ist eine der groBen franzosischen geographischen 

Doktorthesen. Ihr Betreuer war P. George. 
Es gehorte bisher zu den schwierigsten Aufgaben, 

sich fiir den Raum Frankreichs ein systematisch ein 
heitliches Bild von der Bodennutzung oder weit 
gehend gar von der raumlichen Verbreitung der 
landwirtschaftlichen Kultursysteme zu machen. Je 
des Konversationslexikon und viele Atlanten brach 

ten, zwar meist im kleinsten MaBstab, solche Dar 

stellungen, die im Gesamteindruck z. T. recht an 

sprechend oder sogar hiibsch waren, zum anderen 
Teil jedoch eher verwirrend als klar. Fiir eine kon 
krete Unterrichtung reichte sie fast nie aus. Sie 
widersprachen sich zum Teil grotesk, ohne deshalb 
allerdings ausgesprochen falsch zu sein. 

Hier setzt die Arbeit an. Sie geht aus von einer 
eminent praktischen Frage der angewandten Geo 

graphie. Offensichtlich ist die gegenwartige Ver 
teilung der Kulturen in Frankreich ?falsch". Falsch 
insofern, als z. b. Getreide nicht nur dort produziert 
wird, wo es die besten Ertrage bringt, usf. Es gibt 
also ? 

iibrigens nicht nur in Frankreich ? ein agrar 
politisches und dariiber hinaus agrargeographisches 
Standortproblem. 

Die Aufgabe, die sich der Verfasser stellt, ist die 
Frage: Wie muB man und vor allem wie kann man 
auf Grund der vorhandenen Unterlagen methodisch 
haltbar eine Inventur machen, die dann Verbesse 

rungen erlaubt ? Der Verfasser gesteht dabei freimutig, 
daB die Moglichkeiten einer Steigerung und Ratio 
nalisierung der Produktion durch Anpassung nicht 
nur an die natiirlichen, sondern die gesamtwirtschaft 
lichen optimalen Standortbedingungen relativ ge 
ring sind gegeniiber den Moglichkeiten, noch rein 
technologisch die Ertrage zu steigern durch MaB 
nahmen wie Verstarkung des Kunstdungerver 
brauches, Einfuhrung von Maschinen u. a. m. Dies 
um so mehr, als im ganzen eine Grobanpassung an 

*) /. Klat%mann, La localisation des cultures et des 

productions animales en France. Inst. National de la Stat, 
et des Etudes 6con. 472 S., 1 farb. Karte i. Anh. u. zahl 
reiche Abb. Impr. Nationale Paris 1956. 

die natiirlichen Bedingungen gegeben ist, wie er 
meint. Z. B. ziehe man keine Weinreben in der B re 
tagne. 

Es sei aber daran erinnert, daB die natiirlichen 
Standortbedingungen der Weinberge und Weinfel der 
z. B. bei Nantes keineswegs als optimal zu bezeichnen 
sind, daB sie aber doch existieren und konkurrenz 
fahig sind. R. Dion hat gezeigt, warum. Und wenn 

Klat%mann selbst argumentiert, daB die Lehmhoch 
flachen um Paris ihrer naturlichen Eignung ent 
sprechend, eben nicht in Grasland umgewandelt wor 
den seien, so schlieBt das ? wie Beispiele zeigen 

? 
nicht aus, daB unter bestimmten, nicht-naturlichen 

Voraussetzungen die ?natiirliche" ?Vocation" die 
ser Lehmplateaus eine Umwandlung in Gras- oder 

Grunlandflachen jedenfalls nicht verhindern wiirde 
und nicht verhindert hat. 

Aber immerhin wiirde, wenn die Frage des opti 
malen Standortes der Agrarproduktion auch nur 
mit einem Anteil von 5% an der Verbesserungs 
fahigkeit der landwirtschaftlichen Produktion an 
gesetzt wird, das schon ein Objekt von einigen hun 
dert Milliarden Franken bedeuten. Das rechtfertigt 
die Untersuchung. 

Der eigentliche Wunsch, der hinter dem Werk des 
Verfassers stand, eine Theorie des rationellen Stand 
ortes der Agrarproduktion zu schaffen, ist nicht 
erfullt worden. Allein die in Frankreich sehr un 
giinstigen statistischen Grundlagen lieBen eine Ver 
wirklichung dieser Absicht unmoglich erscheinen. 
Diese Absicht des Verfassers scheint nur immer wie 
der durch. 

Vorgelegt wird eine Bestandsaufnahme der gegen 
wartigen Verhaltnisse. Sie gipfelt in einer farbigen 
Karte der Bodennutzung bzw. der Anbauverhalt 
nisse im MaBstab 1 : 400000. Das schlieBt nicht aus, 
daB im 2. und 3. Teil der EinfluB der verschiedenen 
naturlichen und menschlichen Faktoren auf die Ent 
wicklung des gegenwartigen Bildes und die theore 
tisch moglichen bzw. sinnvollen MaBnahmen einer 

Verbesserung der Produktionsverhaltnisse dargelegt 
werden. Wenn auch hier nicht der ?groBe Plan" vor 

gelegt werden kann, ist doch der Weg dahin we 
nigstens gezeichnet. Es ist erfreulich, daB in Frank 
reich der geographische Charakter des Anliegens so 
klar erkannt ist. 

Ausfuhrlich wird die Frage der Regionenbildung 
besprochen. Betrachtungsgrundlage konnten regional 
die ?regions agricoles" (etwa 600 in Frankreich, einige mit grotesken Namen) sein, wie sie verbessert in einer 
neuen Karte mit Nomenklatur-Band 1955 von den 
zustandigen Ministerien veroffentlicht wurden. In der 
Kulturflachenverteilung wurden ahnliche Regionen zu Typen der Bodennutzung zusammengefaBt wer 
den konnen. Die Agrarenquete von 1942 wurde fiir 
diese regions auf bereitet, ist aber unzulanglich. Sie be 
trifft z. B. die Betriebsflache, nicht aber die land 
wirtschaftliche Nutznache. 

Von der Benutzung einer naturraumlichen Glie 
derung fiir diese Zwecke halt der Verfasser nicht viel. 

Auch die?regions geographiques", wie sie in einem 
Kartenversuch vom INSEE 1947?1949 entwickelt 
wurden, erschienen ungeeignet als Ausgangspunkt und Bezugsflache fiir diese Arbeit. Vielfach stimmten 
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