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einer Seuche oder Krankheit in einem bestimmten, 
geographisch charakterisierten Erdraum, die unter 

Zuhilfenahme einer landschaftsokologischen Analyse 
durchgefuhrt wird, die restlose Auf klarung des 
Z u s a m m e n h a n g e s zwischen Erdge 
schehen und Krankheitsgeschehen 
bezeichnen, der sich in Form einer Kausalkette dar 

bietet. Erst die Darstellung einer luckenlosen Kau 

salkette, wie es Rodenwaldt (16) am Beispiel 
der Anwendung der geomorphologischen Analyse fiir 
die Seuchenforschung gezeigt hat, ermoglicht die Ein 
richtung wirkungsvoller Bekampfungsmafinahmen. Im 

Rahmen dieser Aufgabe kommt der landschaftsoko 
logischen Analyse eine besonders grofie Bedeutung in 
der Hygiene zu. Ihr sollte daher mehr als bisher 
durch Zusammenarbeit zwischen Geographen und 
Medizinern Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
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SOZIALBRACHE 
UND WOSTUNGSERSCHEINUNGEN 

Kurt Scharlau 

Ruppert (1958) hat kiirzlich in dieser Zeitschrift 
den begriiftenswerten Versuch unternommen, die im 

Schrifttum seit langerem festzustellende mehrdeutige 
Verwendung der von Hartke gepragten Bezeichnung 
? Sozialbrache" durch den Vorschlag einer konkreten 

Definition zu beseitigen, und zwar im Sinne der pri 
maren begrifflichen Zweckbestimmung. Damit soil 
eine Reihe von Miftverstandnissen und Miftdeutungen 
beseitigt werden, wie sie sich vielfach einzustellen 
pflegen, wenn neue Wortpragungen sich in der wis 

senschaftlichen Praxis zu behaupten haben. Miftver 

standnisse werden sich dabei niemals ganz vermeiden 

lassen, so daft also nach gewisser Zeit eine Berichtigung 
der widerspruchsvollen Auslegungen und Auffassun 

gen zweifellos notwendig wird, um der weiteren For 
schung eine einheitliche Ausgangsbasis zu schaffen. 
Das diirfte jedoch m. E. bezuglich der Darlegungen 
von Ruppert insofern nicht der Fall sein, wenn er 
- wie schon friiher Hartke (1956) 

- die Einbeziebung 
der Sozialbrache in den Komplex der Wiistungsvor 
gange ablehnt. In einem Oberblick iiber die vielgestal 
tigen Wiistungserscheinungen habe ich (1957, S. 61), 
wenn auch nur kurz und in einer Fuftnote, auf Ober 
einstimmungen zwischen der Sozialbrache und den 
Flurwiistungen hingewiesen und damit Ruppert das 
Stichwort fiir kritische Einwendungen gegeben, zu 
denen ich weiterhin Stellung nehmen mochte. 

Zweifellos miissen die sich heute abspielenden Pro 
zesse, wenn sie nun schon einmal in eineni solchen Zu 

sammenhang gestellt werden, mit dem Wiistungsbe 
griff in Ubereinstimmung stehen, wenn ich allerdings 
auch behaupten mochte, daft diese Beziehung anders 
herzustellen ist, als dies von Ruppert mit negativem 
Ergebnis geschehen ist. Jedenfalls war ich iiberrascht 
zu lesen, daft ich ?bis vor kurzem" noch den ?ublichen 

Wustungsbegriff" vertreten hatte, wie ihn Abel, Be 

schorner, Jdger, Mortensen u. a. gebrauchen. Ich 
wiiftte nun nicht, warum und wann ich meiner eigenen, 
von den genannten Autoren iibernommenen Wii 

stungsdefinition untreu geworden ware und dies auch 
in Zukunft tun sollte. 
An und fiir sich handelt es sich bei <der Sozialbrache 

und den Wiistungen 
- 

richtiger gesagt, den Flur 
wiistungen 

- um zwei Prozesse in der Kulturland 

schaftsentwicklung, die wegen ihrer zeitlichen Ver 
schiedenheit und der daraus resultierenden ungleich 
artigen Bedingtheit anscheinend nur wenig mitein 
ander zu tun haben und daher nur im iibertragenen 
Sinne miteinander in Beziehung gebracht werden 
konnen. Der Wustungsbegriff ist im Rechtsbrauchtium 
des spaten Mittelalters und der fruhen Neuzeit quel 
lenmaftig verankert. Die Bezeichnung Sozialbrache ist 
dagegen eine wissenschaftliche Sprachschopfung der 
Gegenwart zum Zwecke der begrifflichen Kennzeich 
nung eines heute vorliegenden Phanomens in der 
struktureillen Veranderung der Siedlungen, dem bei 
weitejm nicht die gleiche Bedeutung zukommt wie den 
Wustungsvorgangen der Vergangenheit. Wenn man 

jedoch beide, wie mehrfach versucht, miteinander in 
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Verbindung bringen will, so wird dies nur moglich 
sein, wenn man bei beiden wesensbestknmende Ge 

meinsamkeiten feststellen kann. 

Sozialbrache und Flurwustungen als extensiviertes 
Kulturland 

Die behauptete und naher zu beweisende Ober 
einstimrnung besteht zunachst auf physiognomischem 
Gebiet, d. h. im landschaftlichen Erscheinungsbild der 
Feldfluren. Flurwiistungs- und Sozialbrachflachen 
sind rein aiufierlich als extensiviertes Kulturland ge 
kennzeichnet. Ebenso wie man bei den Flurwustun 

gen diesen Zustand wieder zu beseitigen suchte, so 
sieht auch Hartke die Sozialbrache nur als eine vor 
ubergehende Erscheinung an. Dabei handelt es sich 
aber in beiden Fallen um keine ?Brache" im strengen 
und primaren Sinne des Wortes, da ja Brache danach 
stets einen turnusgemafien Wechsel zwischen agrari 
scher Nutzung und ihrer zeitweiligen Unterbrechung 
bedeutet. Der Terminus Sozialbrache ist in dieser 
Hinsicht zweifellos mifiverstandlich. Es handelt sich 
vieknehr, da diese ?Brache" ja nichts mit der spezifi 
schen Zweckbestimmung der Bodenregeneration zu 
tun hat, um eine hinsichtlich ihrer Zeitdauer nicht 
fixierte Extensivierung von Ackerland, d. h. aber um 

einen Vorgang, wie er sich in nichts von der Entste 

hung der Flurwustungen unterscheidet. 
Ob aufierdem die Extensivierung der nicht mehr 

bestellten Landereien wirklich iimmer zu einer Re 
generation der Produktionskraft des Bodens fiihrt, 
wie dies Hartke (1956, S. 262) beziiglich der Sozial 
brachflachen offenbar ohne Einschrankung annimmt 
und wie dies auch der eigentlichen Bedeutung der 
Brache als einer zweckgerichteten landbautechnischen 
Mafinahme entspricht, ist zumindest zweifelhaft. Fiir 
viele Flurwustungen ist dies zweifellos nicht der Fall. 
Hier lafit sich ganz im Gegenteil zweifelsfrei nach 
weisen, dafi mit dem Aufhoren der regularen Boden 
bearbeitung nicht seiten eine standig zunehmende 

Degeneration der Boden eingesetzt hat, die sie schliefi 
lich vielfach zu Unland werden liefi, idas nach langerer 
Zeit des Wiistliegens oftmals keinen Anbau mehr 
lohnte. Derartige Flurwustungen wurden daher ent 

weder zu Huten und Odland oder auch zu Busch und 
Wald. 

Etwas ganz Ahnliches zeigt sich nun auch bei den 
jenigen Sozialbrachflachen, von denen Ruppert (1958, 
S. 229) angibt, dafi sie als agrarwirtschaftlich funk 
tionslos inzwischen aufgeforstet worden sinjd. Hier 

fiir diirfte die Bezeichnung ?Brache" dann nicht mehr 
angangig sein. Ein Brachfallen, selbst wenn man dar 

unter, iibereinstimmend imit Definitionen der So 
zialbrache", alles zu einem Zeitpunkt unbewirtschaf 
tete Ackerland versteht, liegt nur so lange vor, wie 
derartige Landereien betriebstechnisch noch zur land 
wirtschaftlichen Nutzflache gehoren. In diesem Sinne 

spricht auch die heutige Bodennutzungsstatistik von 
Brachlandereien im Gegensatz zum Odland, und in 
durchaus gleicher Weise ist in den historischen Quel 
len die Anwendung der Bezeichnung ?wiist" ebenfalls 
auf solche Flachen beschrankt, die wieder iandwirt 
schaftlich genutzt werden konnten oder sollten. 
Hier zeigt sich besonders deutlich, dafi die sog. So 

zialbrache und die Flurwustungen tatsachlich wesens 

verwandt sind. Denn jenen Endzustand, gekennzeich 
net durch das Ausscheiden aus dem agrarischen Nut 

zungsareal, kennt die Wiistungsforschung in den to 

talen Fhirwiistungen, wobei es sich in diesem Fall 
eimpfiehlt, nach dem Vorschlag von Mortensen (1944, 
S. 197 f.; vgl. Scharlau 1957, S. 58 f.) von absoluten im 

Gegensatz zu relativen Flurwustungen zu sprechen. 
Die Sozialbrache ist in dieser Hinsicht also entweder 
eine relative Flurwiistung, soweit es sich um ihre mog 
liche Reintensivierung handelt, oder eine absolute 
Flurwiistung, sobald sie ihrer landbaulichen Zweck 
bestimmung vollig entfremdet worden ist. Sie ist 
gleichzeitig aber auch eine partielle Flurwiistung in 
bezug auf das Gesamtareal der landwirtschaftlichen 
Nutzflache eines Dorfes, einer Gemeinde o. a. 

Was die Sozialbrache unter diesem Gesichtspunkt 
von den Flurwiistungen unterscheidet, beruht daher 
im wesentlichen auf Unterschieden in der Begriffs 
bestimmung. Mit dem Ausdruck Sozialbrache soli 
gleichzeitig ihre Veranlassung gekennzeichnet wer 
den. Man darf diesen Begriff dann aber nicht mit den 
Flurwustungen schlechthin vergleichen, bei denen die 
ses Moment bewufit ausgeklammert wurde, sondern 

man miifite dann die Sozialbrache vielmehr mit den 
Wustungsbezeichnungen konifrontieren, bei denen 
man ebenfalls versucht hat, Ursache und Wirkung be 

grifflich zu koppeln, etwa den Auflafiwiistungen, Zer 
storungswustungen u. a. Ebenso wie sich nun in der 

Wustungsforschung herausgestellt hat, dafi man mit 
derartigen Bezeichnungsweisen jeweils nur Sonder 

falle aus einem umfassenden Komplex gleichartiger 
Erscheinungen herauslost, ist etwas ganz Ahnliches 
auch bei den in der Gegenwart extensivierten Agrar 
flachen festzuistellen, bzw. man unterstellt hierbei 
immer wieder wegen der Mehrdeutigkeit des Wortes 
?soziala der gleichen Bezeichnungsweise verschiedene 
ursachliche Zusammenhange. Auch Ruppert (1958, 
S. 229) verschanzt sich hinter dem in alien Deutungs 
nuancen schillernden und ?verschiedene Begriffsaus 
legungen" zulassenden Wort ?sozial" und kommt da 
bei nicht iiber eine gekunstelte Rechtfertigung seiner 
anfechtbaren Begriffseinengung hinaus. 

Sozialbrache, Wiistungen und Bevolkerungs 
entwicklung 

Geht man von der bezuglich der Sozialbrache von 
Hartke und Ruppert unterstellten Deutung aus, dafi 
damit also nur der gegenwartig sich in weiten Ge 
bieten Westdeutschlands vollziehende soziale Aufstieg 
innerhalb des bauerlichen Kleinbesitzes durch sein 
hauptberufliches Hiniiberwechseln zur Industriearbeit 
gemeint ist, dann ergibt sich aber auch bei einer sol 
chen Einschrankung, dafi die sog. Sozialbrache genau 
so wie die Wustungsvorgange in kausalen Beziehun 
gen zu den Bevolkerungsbewegungen stehen. Hartke 

und Ruppert glauben aber gerade diese Zusammen 

hange verneinen zu miissen und begriinden speziell 
damit ihre Aiuffassung, dafi die Sozialbrache be 

grifflich und genetisch nichts mit den Wustungserschei 
nungen gemeinsam habe. 

Hartke sagt sinngemafi, dafi nach ?den landlaufi 
gen Vorstellungen der historischen und geographi 
schen Siedlungsforschung 

. . . der Riickgang des kul 

tivierten Landes . . . mit einer Verminderung der Be 
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volkerung" verbunden gewesen sei und dafi nach der 

?klassischen" Auffassung den ,,Kummer?ormen in der 

Landschaft. . . stets auch Kummererscheinungen in 

den zugehorigen Dorfern.. . und der Lebensweise 

ihrer Bevolkerung" entsprochen hatten (1956, S. 258, 
267). Im Gegensatz hierzu sei dies alles - und zwar 
als wesensbestimmendes Unterscheidungsmerkmal zu 

den ?echten Flurwustungen" 
- bei der Sozialbrache 

nicht der Fall. Soweit mir bekannt ist, hat die ?geo 
graphische Siedlungisforschung", zumindest in den die 
wissenschaftliche Diskussion wahrend der letzten 

Jahre weiterfuhrenden Beitragen, niemals derartige 

Auffassungen, wie die soeben zitierten, geaufiert. Sie 

hat vielmehr ganz im Gegenteil und im Gegensatz zu 
manchen Wirtschaftshistorikern die Ansicht vertreten, 
die wohl zuerst Th. Mayer (1928, S. HOff.) ausge 
sprochen haben diirfte, dafi die spatmittelalterlichen 

Wiistungen zu einem guten Teil ?geradezu die Folge 
des wirtschaftlichen Fortschritts" und ein Anzeichen 
fiir den seinerzeitigen relativen Wohlstand der Land 
bevolkerung seien (vgl. Scharlau 1933, S. 33). Dieser 
Meinung hat Abel vom Standpunkt seiner ?Agrar 
krisentheorie" in beiden Auflagen seiner ? Wiistungen 
des ausgehenden Mittalalters" (1943 und 1955) wider 
sprochen, wobei er dann die Flurwustungen insge 
samt als Indiz des Niedergangs der spatmittelalter 
lichen Landwirtschaft und als konkret erfafibares 

Merkmal des damaligen absoluten Riickgangs der 
Landbevolkerung angesehen hat. Offenbar hat Hartke 
unter dem Eindruck der Ausfuhrungen von Abel seine 
angefuhrten Formulierungen gepragt, und zwar etwa 

gleichzeitig, als ich Abel speziell hinsichtlich seiner 
bevolkerungsgeschichtlichen Ausdeutungen der Flur 
wiistungen zu berichtigen versuchte (1956). Hartke 
(1956, S. 267 f.) hat aber ebenfalls richtig erkannt, dafi 

man aus den ?Kummererscheinungen in der Land 

schaft" nicht in alien Fallen auf unheilvolle Ur 
sachenzusammenhange hinsichtlich ider Entstehunig der 

Wustungen schliefien darf, was seitens der geographi 
schen Wiistungsforschung auch stets mit Nachdruck be 
tont worden ist. Wenn Hartke dabei weiter die Mei 
nung aufien, dafi sich mdglicherweise auch in den 
Extensivierungsprozessen der Vergangenheit, ?:minde 
stens in einer Anzahl von Fallen", ahnliche ?soziale 

Entmischungsvorgange" wie in der Gegenwart zu er 

kennen geben, dann verweist er damit aber doch 
selbst auf die Wesensverwandtschaft seiner Sozial 

brache mit den Wustungsvorgangen, so dafi ich ihn 
geradezu als Kronzeugen fiir die Richtigkeit meiner 
in diesem Sinne angestellten Uberlegungen in An 
spruch nehmen mochte. 

Bei der Untersuchung der kausalen Beziehungen 
zwischen Wustungsvorgangen und Bevolkerungsbe 
wegungen mufi nun nicht nur die absolute Abnahme, 
sondern ebenso auch die relative Verminderung der 

Bevolkerung in den einzelnen Dorfern berucksichtigt 
werden, was zweifellos bisher nicht in genugendem 
Umfang geschehen ist. Den Hinweis auf diesen Sach 
verhalt verdankt die Wiistungsforschung der sozial 
geographischen Betrachtungsweise, den sie um so be 

reitwilliger aufgreift, da sie hierin eine Bestatigung 
fiir die Ansicht sieht, dafi gerade auf bevolkerungs 
wissenschaftlichem Gebiet die Gemeinsamkeiten in 

den beiderseitigen Auffassungen gegeniiber dem Tren 
nenden uberwiegen. 

Unter (die relative Bevolkerungsabnahme fallen 
namlich auch solche strukturellen Bevolkerungsveran 
derungen, wo sich die Zahl der bis dahin in der Land 
wirtschaft tatigen Personen durch einen Wechsel in 
ihrer Beschaftigung vermindert, also bei absolut gleich 
bleibender, u. U. sogar steigender Einwohnerzahl 
eines Dorfes ihr landwirtschaftlicher Bevolkerungsan 
teil zahlenmafiig abnimmt. Ein solcher relativer, rich 
tiger partieller Be volker ungsriickgang liegt u. a. dann 
vor, wenn aus dem landwirtschaftlichen Hauptberuf 
ein mehr oder minder ausgepragter Nebenberuf wird, 
in der modernen Statistik dadurch fafibar, daft sich 
die Anteile der einzelnen Wirtschaftsgruppen bei etwa 
gleicher Zahl der gesamten Erwerbspersonen entspre 
chend verandern. 

Wenn im Zuge einer solchen Entwicklung dann eine 
mehr oder minder grofie Zahl von Hofstellen nicht 
mehr landwirtschaftlichen Zwecken dient, wird man 
bezuglich des dorflichen Wohnplatzes nicht ganz un 
berechtigt, aber doch nur bedingt, von einem relati 
ven (Mortensen 1944, S. 197) oder vielleicht besser 
von einem ?verkappten" Wustungsvorgang sprechen 
(Scharlau 1957, S. 60). Demgegenuber kann aber 
gleichzeitig die Feldflur durchaus von absoluten 

Wustungseffekten betroffen werden, die sich dann 
einstellen, wenn die von der Landwirtschaft zu einem 
anderen Beruf ubergegangenen Besitzer ihre Lande 
reien nicht mehr wie bisher intensiv bestellen oder so 
gar vollig unbewirtschaftet lassen. Diese Entwicklung, 
die in mehrfachen Abwandlungen bei iden geschicht 
lichen Wustungsvorgangen nachziuweisen ist und die 
ihrem typischen Ablauf nach auch die gegenwartige 
Sozialbrache im Sinne von Hartke einschliefit, ge 
hort damit eindeutig in den Komplex der Wiistungs 
erscheinungen. Ich habe diesen heutigen Vorgang als 
?verkapptena, d. h. als einen nicht ohne weiteres er 

kennbaren, da durch eine gegenlaufige Entwicklungs 
tendenz iiberlagerten Wiistungsvorgang bezeichnet. 
Es sind also nicht nur, wie Hartke und Ruppert mei 
nen, die im Landschaftsbild sichtbaren Flachen exten 
sivierten Ackerlandes, sondern vielmehr gerade die 
kausalen Beziehungen zu den Veranderungen in der 

Bevolkerungsstruktur der betreffenden Dorfer, die 
vom Standpunkt der ?klassischen" Wiistungsforschung 
gemeinsame Wesensmerkmale bei den Wustungsvor 
gangen auf der einen und der Entstehung der Sozial 
brachflachen auf der anderen Seite herausstellen 
lassen. 

Die Ubereinstimmung zwischen diesen beiden zwar 
verschieden benannten, aber im Grundsatzlichen den 

gleichen Trend kennzeichnenden Prozesse in der Kul 
turlandschaftsentwicklung ist aber noch in einer wei 
teren bedeutsamen Beziehung vorhanden, da ich mei 
nen mochte, dafi die Sozialbrache Hartkes letztlich 
nichts anderes als nur einen Sonderfall der ge^en 

wartig zu beobachtenden Wustungsprozesse darstellt. 
Wenn man die ?echte Sozialbrache" nicht ohne weite 
res von den iibrigen heute auftretenden Brachflachen 
unterscheiden kann, sondern hierzu, wie Hartke 

(1956, S. 264 ff.) und Ruppert (1958, S. 228) aus 
drucklich im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei 
der Auswertung statistischer Angaben iiber Brach 
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landflachen betonen, nur auf Grund spezieller Er 
hebungen an Ort und Stelle in der Lage ist, stellt sich 
sofort die Frage, ob die sog. Sozialbrache auf spe 
ziellen Ursachen beruht oder ob sie nicht auf ganz 
gleiche Anlasse zuriickgeht wie -die sonstigen neuer 

dings extensivierten Flachen. 

Beantwortet man im Rahmen der hier angestellten 
Erorterungen auch diese Frage nur summarisch, da 
as sich lediglich um die grundsatzliche Seite des Pro 
blems handelt, so ist auch hierbei wiederum kein we 
sentlicher Unterschied zu den Wustungserscheinungen 

festzustellen, und weiterhin ergibt sich abermals die 
zwanglose, ja notwendige Einordnung der sog. So 
zialbrache in den ubergeordneten Komplex der 

Wiistungsvorgange. 
Obwohl es fraglich ist, in welchem Umfang das 

Ackerland, das nach der Statistik langer als ein Jahr 
unbestellt geblieben ist, als ?Sozialbrache" bezeichnet 
werden kann und Ruppert (1958, S. 231, Anm. 15) 
dies durchaus einraumt, kartiert er aber, um seine An 

sichten mit einem anschaulichen Beispiel zu unter 

bauen (Abb. 1 und 2), solche Flachen insgesamt als 
Kennzeichen der regionalen Verbreitung der Sozial 

brache in Bayern. Dabei ist es in nicht wenigen Fal 
len mehr als wahrscheinlich, dafi derartige Brach 
flachen auf anders gelagerten Veranlassungen be 

ruhen. Denn ein erheblicher Teil der heutigen Brach 
landflachen ist durch die Intensivierung der Agrar 
betriebe als Folge einer Technisierung und Rationali 
sierung der Landarbeit sowie durch eine ganze Reihe 
von Verbesserungen in den Anbaumethoden verur 

sacht. Auf eine kna^oe Formel gebracht, lautet das 

diesbeziiigliche Ergebnis, dafi dadurch trotz einer Ver 

ringerung der Anbauflachen eine Erhohung der 

Agrarproduktion moglich geworden ist, was sich nun 
heute im vermehrten Auftreten von extensivierten 

Ackerflachen, d. h. also von Wustungsvorgangen in 

in der Feldflur aufiert. Handelt es sich dabei um die 
Vergrofierung von Agrarbetrieben durch den Zukauf 
von Landereien, die u. U. als sog. Sozialbrachflachen 

im Sinne von Hartke veraufierlich geworden sind, so 

ist unverkennbar, dafi beide Prozesse letztlich auf den 
verbesserten wirtschaftlichen Verhaltnissen der Nach 

kriegsjahre in Westdeutschland beruhen. In diesem 
Sinne habe ich dann beziiglich der Entstehung der So 
zialbrachflachen von den ?Auswirkungen des gegen 

wartigen westdeutschen Wirtschaftswunders" gespro 
chen (1957, S. 61, Anm. 61), was Ruppert jedoch zu 
einem kritischen Zitat veranlafit hat. 

Derartige Zusammenhange bestehen aber auch bei 
den historischen Wiistungsprozessen. Auch hierfiir lafit 
sich in besonders gelagerten Fallen nachweisen, dafi 
die Flurwustungen einen agrarwirtschaftlichen Fort 

schritt und Verbesserungen in der sozialen Stellung 
der Landbevolkerung kennzeichnen. In mehr als einer 

Hinsicht beweisend sind hierfiir die im Flurbild 
fixierten Auswirkungen der mit dem Ende der spat 

mittelalterlichen Wiistungsperiode einsetzenden ra 

schen Verbreitung der Gewannflur und ihrer Wirt 

schaftssysteme in weiten Teilen Mitteleuropas. 
Da die ?klassische" Wiistungsforschung die viel 

faltige Verkniipfung der Wustungserscheinungen mit 
den Veranderungen in der Bevolkerungsstruktur 
durchaus erkannt hat, hat sie nicht, wie Hartke meint 

(1956, S. 267), das ?Paradoxon" iibersehen, das sei 
ner Ansicht nach darin besteht, dafi mit den ,,Kiimmer 
erscheinunigen in der Landschaft" keineswegs immer 

entsprechende Auswirkungen bezuglich der Dorfer 
und ihrer Bewohner gepaart gewesen sein miissen. 

Dieses Paradoxon stand niemals zur Diskussion, weil 

die iseitherige geographische Wiistungsforschung bei 
der Untersuchung des Ursachenkomplexes der 

Wiistungen schon friihzeitig erkannt hat, dafi sich hin 
ter den physiognomisch gleichen oder ahnlichen Ver 
anderungen des Flurzustandes eine ganze Anzahl ver 

schiedener Veranderungen in der Bevolkerungsent 

wicklung verbergen, die nicht nur auf den absoluten 
Riickgang der Bewohner eines Dorfes oder eines gro 
fieren Gebietes beschrankt sind. Die sog. Sozialbrache 
nimmt also auch in idieser Hinsicht keine Sonderstel 
lung gegeniiber den schon bekannten historischen 

Wiistungsvorgangen ein. 

Primare und sekundare Selektion der Boden 

Auch bezuglich der Selektion der Boden besteht 
nicht der von den Verfechtern der Eigenstandigkeit 
der Sozialbrache behauptete grundsatzliche Unter 

schied. Hartke (1956, S. 258, 262) legt besonderen 
Wert auf die Feststellung, dafi bei der Sozialbrache 
keineswegs eine primare Sortierung der Boden einge 
treten sei, wonach die schlechtesten Boden zuerst hat 

ten brachfallen miissen, wie dies den ?klassischen Vor 

stellungen der Kulturgeographie" iiber die Wiistun 
gen entsprechen soil. Auch in diesem Fall braucht sich 
die angegriffene Wiistungsforschung nicht zu ver 

teidigen, sondern darf um die richtige Interpretation 
der von ihr ausfiihrlich dargelegten Ansichten bitten. 

Wenn namlich im Verlauf des allmahlichen Wiist 
werdens eines Dorfes eine Bauernstelle nach der an 

deren einging und schliefilich nur noch eine Minder 
zahl erhalten blieb, waren - in diesem Zusammen 

hang einmal abgesehen von dem in manchen Fallen 
seitens der Grundherren ausgeiibten Zwang zur Mit 

bewirtschaftung der wiisten Guter - bei den wiisten 

Hufen begreiflicherweise gute und schlechte Boden 
nebeneinander vertreten. Ihre Selektion, d. h. die 

Auswahl der aus verschiedenen anbautechnischen 

Griinden am besten geeigneten Boden, erfolgte erst 

dann, wenn nach Abschlufi des Wustungsprozesses eine 

Stabilisierung hinsichtlich der Landbaunutzung ein 
getreten war, meist verbunden mit einer Neuauftei 

lung der Feldflur. Der von verschiedenen Seiten aus 
fiihrlich behandelte Komplex der ?Ballungen" 

- und 
zwar der ?Flurballungen" als Parallelerscheinung zu 

den ?Ortsballungen" (Scharlau 1957, S. 81 ff.) 
- lie 

fert hierfiir zahlreiche Belege. Das gleiche konnte auch 
als Folge einer Vergrofierung der restlichen Betriebe 
durch Obernahme frei gewordener Bauerngiiter ein 
treten. 

Die von der Wustungsforschung hinsichtlich der 

verschiedenartigen Veranlassung diskutierte Selektion 
der Boden hat aber auch die Falle beriicksichtigt, wo 
es sich um sekundare Prozesse gehandelt hat, die im 
Verlaufe einer Intensivierung des Landbaus eingetre 
ten sind, wobei es sich nicht mehr lohnte, ertrags 
armere oder abgelegene Landereien zu bewirtschaften. 

Genau den gleichen Vorgang schildert nun Hartke 

(1956, S. 262), wenn er feststellt, dafi die Selektion 
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der Boden erst dann erfolgt, wenn Vollbauern die 
Sozialbrachflachen in Bewirtschaftung nehmen und da 
bei zunachst die besten Boden bestellen und dann sogar 
u. U. aus ihrem Altbesitz ertragsarmere Flurstiicke 

unbewirtschaftet lassen. Was sich auf diese Weise letzt 

lich an extensivierten Flachen innerhalb einer Feld 
flur herausbildet, verdient dann aber nicht mehr die 
Bezeichnung Sozialbrache. 

Soziale Umschichtung und wirtschaftliche 
Veranlassung 

Die fiir die Entstehung von Sozialbrachflachen ver 
antwortlich gemachte soziale Umschichtung der dorf 
lichen Bevolkerung braucht nun durchaus nicht im 

mer zu einem Brachfalien der Landereien zu fiihren, 
die dem an dem sozialen Aufstieg teilhabenden Per 
sonenkreis gehoren, wenn diese Flachen durch Kauf 
oder Pacht sofort den Betriebsflachen der Bauern zu 
geschlagen werden, bevor sie uberhaupt unbewirt 
schaftet gelassen wurden. Selbst wenn auf diese Weise 
nur fiir einen Teil der betreffenden Landereien die 
Bewirtschaftung nicht unterbrochen wurde, bedeutet 
dies doch, dafi die soziale Umschichtung keineswegs 
am raumlichen Ausmafi der sog. Sozialbrachflachen 
abgeschatzt werden kann. Hartke und Ruppert be 
zeichnen daher auch die Sozialbrache als einen wert 
vollen Index fiir die Erfassung derartiger struktu 
reller Bevolkerungsveranderungen, womit sich aber 
das Schwergewicht des Bedeutungsinhaltes von der 
Geographie zur Soziologie verlagert. 

Dieser Prozefi kann sich jedoch auch ganzlich an 
ders auswirken. In der fruchtbaren Scnwalmniede 

rung hat beispielsweise die Ansiedlung einiger klei 
nerer Industriebetriebe in der Umgebung der Stadte 
Treysa und Ziegenhain dazu gefiihrt, dafi in einigen 
Dorfern eine Anzahl Arbeiterbauern infolge der bes 
ser bezahlten Beschaftigungsmoglichkeiten ihre Land 
wirtschaft aufgegeben haben, ohne dafi damit aber 
auch nur die geringste Extensivierung ihrer Landereien 
eingetreten ist. In den betreffenden Dorfern herrscht 
unter den bauerlichen Klein- und Mittelbesitzern 
gegenwartig geradezu ein Landhunger, da diese Be 
triebe in jeder Weise bemuht sind, ihre Wirtschafts 
flache auf eine fiir den Einsatz moderner Landmaschi 
nen rentable Grofie zu bringen. Zu diesem Zweck 
wird jeder verfiigbare Acker sofort gepachtet. Ein 
Verkauf der Landereien findet nicht statt, und zwar 
aus dem soziologisch bemerkenswerten Grund, weil 
der Verkaufer fiirchten mufi, dafi man daraus ohne 
weiteres auf seine damit offensichtlich gewordene 
materielle Notlage schliefien wiirde und er tatsachlich 
auch jede Kreditwurdigkeit verlore, da es sofort 
hiefie, ?Der geht am Stock", d. h. er ist wirtschaftlich 
hinfallig geworden. 

Die nahere Beschaftigung mit dem gegenwartigen 
Wandel der Sozialstruktur im Kreise Ziegenhain war 
aber noch in einer anderen Beziehung hinsichtlich des 
Problems der sog. Sozialbrache recht aufschlufireich, 
In dem kleinen Knullstadtchen Neukirchen mit seiner 
grofien Feldflur ist seit einiger Zeit eine merkliche 
Extensivierung unter dem bauerlichen Kleinbesitz 
festzustellen. In diesem Fall handelt es sich um eine 
Folgeerscheinung des angestiegenen Fremdenverkehrs, 
der fur diese Betriebe zu einer lohnenderen finan 

ziellen Einnahmequelle geworden ist als die miihe 
volle Landarbeit. Von dem sich immer mehr entwik 
kelnden Fremdenverkehrsgewerbe profitieren na 
mentlich Geschaftsleute und Handwerker, die neben 
beruflich oder zusatzlich immer etwas Landwirtschaft 
betrieben haben und diese nun zugunsten ihres eigent 
lichen Berufes aufgeben. Eine ahnliche Entwicklung 
hat sich auch in der Stadt Treysa angebahnt, d. h. in 
beiden Fallen sind es die Landereien von Ackerbiir 
gern, die der Extensivierung durch das wirtschaftliche 
Aufbliihen dieser Stadtchen anheim fallen. 

Einerseits hat also, wie diese Beispiele zeigen, die 
soziale Umschichtung keine Sozialbrache entstehen 
lassen, andererseits ist aber die Entstehung solcher Ex 
tensivflachen nur sehr entfernt mit einer Verande 

rung der Sozialstruktur der Bevolkerung gekoppelt. 
In alien Fallen ist aber das mafigebliche Motiv in den 
unter den heutigen Verhaltnissen verbesserten wirt 
schaftlichen Existenzbedingungen weiter Bevolke 
rungskreise zu sehen. 

Hartke (1956, S. 262) vertritt hierbei idie Ansicht, 
dafi der sich heute vollziehende soziale Umschich 
tungsprozefi irreversibel sei. Dariiber kann man je 
doch auch anderer Meinung sein. Jedenfalls ist es 
durchaus vorstellbar, dafi aus irgendwelchen Griinden 
die weitere Entwicklung dazu fiihren konnte, dafi 
die zur Zeit in weiten Kreisen verponte und in der 
augenblicklichen sozialen Wertskala nicht allzu hoch 
eingeschatzte Landarbeit wieder erheblich an Be 
deutung fiir die materielle Existenzsicherung bestimm 
ter Bevolkerungskreise gewinnt. In einem solchen Fall 

ware zumindest der Prozefi der Extensivierung der 
Sozialbrachflachen reversibel. Wenn Hartke (1956, 
S. 261 f.) aufierdem meint, dafi die heutige Verbrei 
tung der Sozialbrache nicht zuletzt darin begriindet 
ist, dafi man auf Grund der bitter en Erfahrungen 
von zwei Hungerzeiten und von zwei Inflationen 
?zur Sicherheit" seinen Boden behalt und nicht ver 
aufiert, ?auch wenn er keinen Ertrag liefert", zeigt 
dies doch deutlich, wie man die mit dem sozialen Auf 
stieg errungene materielle Sicherheit einschatzt. Eine 

weitverbreitete konjunkturelle Einstellung lafit sich 
also nicht leugnen, so dafi man m. E. mit gewisser 
Berechtigung, wie auch schon geschehen (vgl. Ruppert 
1958, S. 230), in solchen Fallen durchaus von ?Kon 
junkturbrache" reden kann. 

Wie sich bei alien Untersuchungen herausgestellt 
hat, ist also die sog. Sozialbrache letztlich nur die Teil 
erscheinung eines vielgestaltigen Ursachenkomplexes, 
der jedoch hinsichtlich seiner siedlungsgeographisch 
bedeutsamen Auswirkungen im ganzen zu einheitli 
chen Folgeerscheinungen gefiihrt hat, namlich der Ex 
tensivierung von Kulturlandflachen. Soweit sich jetzt 
schon iibersehen lafit, wird man dabei immer wieder 
in der Uberzeugung bestarkt, dafi die sog. Sozial 
brache unter die Erscheinungsformen der Flur 
wiistungen einzuordnen ist. Die Ubereinstimmungen 
reichen sogar bis in fiir beide Vorgange kennzeich 
nende Einzelziige, so beispielsweise wenn Hartke dar 
auf hinweist, dafi als Vorstufe des Brachfallens die 
Bestellung mit Hackfriichten ansteigt, worin sich die 
bereits eingesetzte Extensivierung ankiindigt. In die 
sen Fallen handelt es sich, urn mit Mortensen zu spre 
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chen (1944, S. 197), um die Entstehung von relativ 
schwachen Flurwustungen. 

Fafit man das bisher Gesagte zusammen, so wird 
man, wie bereits mehrfach gesagt, jede Extensivierung 
von Ackerland ganz allgemein und in weite'ster Be 
griffsfassung stets zu idem Erscheinungskomplex der 
Flurwustungen rechnen diirfen. Ob es sich dabei um 
eine in vielgestaltiger Abstufung auftretende relativ 
schwache Extensivierung 

- Anbau von Hackfriichten 
an Stelle von Getreide, Umwandlung von Ackerland 
in Griinland und Weide - oder um starker ausge 
pragte Extensivierungsprozesse 

- das ?Brachfallen" 
im Sinne der Definition der Sozialbrache von Rup 
pert 

- handelt, sind letztlich nur graduelle Abwand 
lungen relativer Flurwustungen, die mit dem Aus 

scheiden aus dem Landbauareal ihr absolutes Wii 

stungsstadium bzw. ihre agrarwirtschaftlich totale 

Endphase erreichen. 

Ich mochte daher meinen, dafi das als Sozialbrache 
bezeichnete Phanomen der heutigen Veranderungen 
im Bild der deutschen Kulturlandschaft durchaus in 
Parallele zu den Flurwustungen vergangener Jahr 
hunderte zu setzen ist, wenn man damit physiogno 
misch gleichartige Landschaftselemente hinsichtlich 
ihrer typischen Gemeinsamkeiten kennzeichnen will, 
die trotz der individuellen und in erster Linie zeit 

bedingten Unterschiede in bezug auf ihre Veranlas 
sung bestehen. Der Begriff Wiistung, der in engerer 
Begriffsfassung auf die siedlungskundlich wichtigen 
Vorgange des spaten Mittelalter und der friihen Neu 
zeit beschrankt werden mufi (vgl. Scharlau, 1957, 
S. 65 ff.), hat in der siedlungsgeographischen Praxis 
der jiingsten Vergangenheit eine Erweiterung und 

Ausdehnung auf alle jene im Landschaftsbild sichtbar 
hervor treten den Prozesse erfahren, die zu einer vol 

ligen oder teilweisen Einbufie an Areal und Nutz 
wert landwirtschaftlicher Anbauflachen oder an der 
Zahl und Grofie der Agrarbetriebe gefiihrt haben. In 
diesem Sinne hat er sich zu einem Oberbegriff ent 

wickelt, der in weitester Fassung auf alle derartige 
Veranderungen des Siedlungsbildes angewandt wer 

den kann, soweit diese in genetischer Beziehung zum 
kulturlandschaftlichen Formenschatz der Gegenwart 
stehen. 
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BEITRAGE ZUR KLIMAKUNDE VON 
HOCHASIEN 

Hermann Flohn 

Mit 11 Tabellen 

Contributions towards a climatology of High Asia 

Summary: On the basis of all available data (including 
expedition observations at various places) climatological 
averages were derived for Tibet and adjacent parts of the 
Central Asiatic Highlands. Owing to the elevated insola 
tion surface, the temperatures of the high plateau are about 
4?9? C higher during the warm season than the latitudinal 
average of the free atmosphere, while the humid valleys 
and slopes of the Himalayas remain remarkably cool, 
despite their lower elevation. The daily periodicity of the 
winds and the frequency of gales can be explained by 
vertical momentum exchange and the fact that the high 
lands reach into the sub-tropical jet streams. The compli 
cated precipitation mechanism consists of specific weather 
situations, dynamic effects and local diurnal winds. Within 
the general atmospheric circulation, the block of High 

Asia acts as a mechanical obstacle and also during the 
warm season as a source of heat; its hypothetical effect 
as a source of cold air during the winter is however 
doubtful. The different climatic types were classified ac 
cording to Koppen's system. 

/. Einleitung 
Das Hochland von Tibet und seine Nachbar 

gebiete 
? die hier unter dem Begriff Hochasien ver 

standen werden sollen ? war bis vor kurzem eine der 

grofien Liicken im meteorologischen und klimatologi 
schen Stationsnetz der Erde. Die z.T. sehr sorgfaltigen 
Expeditionsbeobachtungen aus der Zeit der Gebruder 
Schlagintweit (1, 2) iiber Prschewalsky (3), F utter er 
(4), Filchner (5), sowie ganz besonders Sven Hedin 
(6, 7) sind nur zum kleinen Teil ? so von A. Woeikof 
1896 (3) 

? zusammenfassend bearbeitet worden. Das 
indische Stationsnetz erfafite am SW-Rand die Sta 
tion Leh (seit 1873), deren Beobachtungen lange Zeit 
hindurch praktisch die einzige allgemein zugangliche 
Quelle darstellten, wahrend die Beobachtungsreihen 
von Gyantse (1906?1954 mit Unterbrechungen) und 
Lhasa (1940?1955 mit Unterbrechungen) aufierhalb 
Indiens kaum bekannt wurden. Die Ergebnisse der 
chinesischen Station Lhasa (1935?38) wurden da 
gegen allgemein zuganglich kurz veroffentlicht (8). 
Neben den Daten in den bekannten Quellenwerken 
zur Klimatologie Indiens (9) 

? in denen noch zahl 
reiche weitere Angaben fiir die Hill Stations des 

Himalaja (Simla, Mussoorie, Mukteswar, Darjiling) 
und Talstationen des Karakorum (Kargil, Gilgit, 
Drosh) u. a. enthalten sind ? und den wahrend des 
Krieges rasch zusammengestellten Tabellen zur Klima 
tologie Chinas (10, nicht immer fehlerfrei) sowie die 
sorgfaltige Bearbeitung von E. R. Biel (11) mussen 
zwei Klimaskizzen uber das Grenzgebiet zwischen 
Tibet und China (12, 13) genannt werden, sowie eine 
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