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BERICHTE UND KLEINE MITTEILUNGEN 

ZUR GESCHICHTE 
DER DEUTSCHEN AGRARLANDSCHAFT 

IM OBERGANG VOM MITTELALTER 
ZUR NEUZEIT*) 

Hermann Overbeck 

Seit den klassischen Beitragen von Robert Grad 
mann und Otto Schluter hat die Frage nach der 
Genese der landlichen Kulturlandschaft Mitteleuro 
pas die deutsche Geographie nicht mehr losgelassen. 
Sehen wir ab von den vielen Arbeiten, die sich mit 
der Entwicklung der Agrarlandschaft seit dem aus 

gehenden 18. Jh. beschaftigen, so miissen vor allem 
als neue wichtige Etappe auf dem Weg zu einer ab 
schlieBenden Agrarlandschaftsgeschichte die Bemii 

hungen herausgestellt werden, das Dunkel der Zeit 
zwischen dem Ausgang der groBen Rodeperiode und 
der friihen Neuzeit, also die ? Wandlungen im tJber 
gang vom Mittelalter zur Neuzeit" (S. 8)1) aufzu 
hellen, wofiir die Voraussetzungen offensichtlich 

giinstiger liegen als fiir die alteren Zeiten. Als eine 
Art von wissenschaftlichem Zwischenbericht iiber 
den Forschungsstand auf dem Gebiet der historischen 

Siedlungsgeographie fiir diesen Zeitabschnitt am 

Beispiel des mittleren Westdeutschlands, des Gebietes 
zwischen den niedersachsischen Borden und den 

Muschelkalkplatten Mainfrankens, ist die hier zu 

besprechende Habilitationsschrift von Helmut Jager 
anzusehen. Der Verfasser, aufs beste ausgeriistet 
durch seine Herkunft aus der Gottinger Schule, ist 
durch eigene Forschungsbeitrage auf dem Gebiet 
der geographischen Wiistungsforschung hervorge 
treten, die vor allem iiber die Gelandearbeiten neue 

Wege und Methoden erschlossen hatla). 
Die Belege fiir des Verfassers grundsatzliche Uber 

legungen zur historischen Siedlungsgeographie West 
deutschlands werden vor allem aus dem hessichen 

Berg- und Senkenland und aus dem Weser-Leine 

Berg- und Hugelland gebracht. Besonders ausfuhr 

lich sind die Buntsandsteinwaldgebirge wie Soiling 
und Seulingswald sowie das Rhongebirge mit seinen 
Basalttafeln und dem ausgedehnten Buntsandstein 

Rahmen herangezogen worden. Demgegeniiber tre 

ten die Borden und Senken in der Darstellung mehr 
zuriick. Die nicht gerade gluckliche oftere Bezug 
nahme auf Verwaltungseinheiten erklart sich wohl 
aus kreisweise aufbereiteten, schon vorliegenden 

Wiistungsarbeiten. Zweifelhaft scheint mir auBerdem, 
ob der Seulingswald fiir das Fulda-Werra-Bergland, 
das sich gerade durch besondere Mannigfaltigkeit 
seiner naturraumlichen Grundlagen auszeichnet, als 

?reprasentativ" angesehen werden kann (S. 67). 
Die Ergebnisse der Arbeit fiir das untersuchte Ge 

biet sollen zuerst herausgestellt werden. Durch eine 

Kombination recht verschiedenartiger Kriterien (ur 
kundliche Erwahnungen, Ortsnamen, Keramikfunde, 
Urkunden- und Katasteranalyse, Auswertung von 

Pollendiagrammen) glaubt Jager den AbschluB der 
Periode des mittelalterlichen Landesausbaus fiir den 
Anfang des 14. Jh. sicher bestimmt zu haben. Um 
1300 liegt eine wichtige Epoche, ein Haltepunkt in 
der Agrarlandschaftsgeschichte. Die sogen. friihen 

Wustungen, die schon von H. Pohlendt2) zusam 

menfassend gewiirdigt wurden, sind vor allem Orts 

wiistungen ohne Flurwiistungen, sind Ausdruck einer 

Siedlungskonzentration ohne Bevolkerungsvermin 

derung und werden als Begleiterscheinungen des 
hochmittelalterlichen Landesausbaus in Zusammen 

hang mit der Griindung von Stadten und Klostern 

erklart3). Die Periode des Landesausbaus wird dann 

abgelost von der spatmittelalterlichen eigentlichen 
Wiistungsperiode, einem Zeitabschnitt, der ?vorwie 

gend durch den Wiistungsvorgang gepragt" (S. 19) 
worden ist, dessen Ende fiir die Mitte des 15. Jh. 
fixiert werden kann, der also ?kaum langer als hun 

dert Jahre dauerte" (S. 30). 
Das agrare Siedlungsbild am Ende der mittelalter 

lichen Ausbauzeit, also um 1300, erfahrt dann eine 

eingehende Interpretation, wobei nicht nur die Ver 

teilung von offenem Land und Wald untersucht wird, 
sondern auch die Siedlungs- und Flurformen analy 
siert werden, wahrend die Beziehungen zwischen 

Siedlung und Wirtschaft infolge der schwierigen 
Quellenlage in der Darstellung zuriicktreten miissen. 

Aber gerade dieses Eingehen auf die formale Struktur 
der landlichen Siedlungen, wobei der Verfasser die 

Schwierigkeiten dieses Zieles niemals verschleiert, ist 
im Hinblick auf die geographisch-landschaftliche 
Fragestellung besonders zu begriiBen. Entgegen einer 
kiirzlich von K. Scharlau4) vertretenen Auffassung 
einer weitgehenden Labilitat der Wald-Feldgrenze 
im spaten Mittelalter halt Jager die Verteilung von 

*) (Zu: H. Jager, Entwicklungsperioden agrarer 

Siedlungsgebiete im mittleren Westdeutschland seit dem 

fruhen 13. Jhdt. [Wiirzburger Geographische Arbeiten, 
Heft 6, 1958].) 

*) Die in Klammern gesetzten Seitenzahlen beziehen 

sich auf die im Titel aufgefiihrte Arbeit von H. Jager. 

la) H. Jager, Die Entwicklung der Kulturlandschaft 
im Kreise Hofgeismar. (Gottinger Geographische Ab 

handlungen, H. 8) 1951; derselbe, Heiligengeisterholz 
und Kapenberg. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen 

Kulturlandschaft. In: Ergebnisse und Probleme moderner 

geographischer Forschung. Hans Mortensen zu seinem 

60. Geburtstag, 1954; derselbe, Zur Wiistungs- und 

Kulturlandschaftsforschung. In: Erdkunde, 8 (1954); 
derselbe, Zur Entstehung der heutigen groBen Forsten 

in Deutschland. In: Berichte zur deutschen Landeskunde, 
Bd. 13, H. 2, 1954. 

2) Die Verbreitung der mittelalterlichen Wiistungen in 

Deutschland. (Gottinger Geographische Abhandlungen, 
H. 3) 1950. 

3) Vergleiche dazu die ahnliche Auffassung von 
K. Frolich, Rechtsgeschichte und Wiistungskunde. In: 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, 
Germanische Abteilung, 1944. 

4) Die Bedeutung der Pollenanalyse fiir das Freiland 

Wald-Problem unter besonderer Beriicksichtigung der 

Altlandschaften im Hessischen Bergland. In: Berichte 
zur deutschen Landeskunde, Bd. 13, H. 1, 1954, S. 12 
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Wald und ofTenem Land fiir den Anfang des 14. Jh. 
in seinem Untersuchungsgebiet 

? von Ausnahmen 

abgesehen 
? fiir bestimmbar. Die auffallig groBe 

Ausdehnung des Kulturlandes fiir diese Zeit, wie sie 
fiir einige Gebiete durch die wiist gewordenen, ver 

waldeten Fluren nachgewiesen werden konnte 
? Scharlau tragt daher gegeniiber der Annahme 
einer gleichzeitigen ackerbaulichen Nutzung aller 

Wiistungsfluren starke Bedenken5) ?, versucht 

Jager auch mit dem Hinweis auf die sehr niedrigen 
Hektarertrage im Mittelalter verstandlich zu machen. 

Regionale Unterschiede in dem AusmaB der Einbe 
ziehung von spater zum Teil wieder verwaldeten Ge 
bieten in das Ackerland konnen am Gegensatz zwi 
schen dem nordlichen und dem siidlichen Teil des 

Weser-Leine-Berglandes, am Beispiel des Seulings 
waldes und der Rhon aufgezeigt werden. Dabei kann 
auf auch sonst bemerkbare morphographische Be 

giinstigungen (ausgedehntere ebenflachige Waldge 
birge gegeniiber stark reliefierten Hohenziigen) hinge 
wiesen werden. Wichtiger als die naturlichen Verhalt 
nisse sind zwar die Unterschiede in den geschichtlichen 
Gegebenheiten und der sich daraus ableitenden tsaat 

lich-gesellschaftlichen Struktur. Hier ergeben sich 
fruchtbare, noch weiter zu verfolgende Verbindungen 
zur Territorialgeschichte, so die Bedeutung der groBe 
ren Territorien gegeniiber den kleinen Allodialherr 
schaf ten,wobei auch mitRecht auf die Burgen und deren 
zentrale Funktionen in der damaligen Kulturland 
schaft hingewiesen wird6). Fiir das Ende der Ausbau 
zeit war das Siedlungsbild des von Jager untersuch 
ten Raumes bestimmt von dem Gegensatz zwischen 
den ?alt- und kontinuierlich besiedelten Landschaften" 
der Borden und Senken und den ?spater besiedelten 
Berglandern" (S. 57), also von Altsiedelland und 
Rodeland nach der Terminologie von Gradmann 
und Schluter. Aber das Rodeland im Sinne von 
Jager schlieBt auch Gebiete ein, die in der nachfol 
genden Wiistungsperiode wieder verwaldet sind und 
die daher auf der Karte von Schluter iiber die Sied 
lungsraume Mitteleuropas in friihgeschichtlicher 
Zeit7) als Wald dargestellt sind, obwohl sie voriiber 
gehend ackerbaulich genutzt worden sind. Der 
ScHLUTERschen Darstellung haftet ? von anderen 

Einwanden einmal abgesehen 
? insofern eine Un 

vollkommenheit an, als sie von der Voraussetzung 
einer ?kontinuierlichen Ausweitung des Kulturlandes 
durch eine raumlich immer weiter um sich greifende 
und in ihrem Ablauf der geschichtlichen Siedlungs 
perioden entsprechende Zuriickdrangung des Wal 
des"8) ausgegangen ist. Hier haben nun aber die 
jiingeren Beitrage zur Wiistungsforschung, deren 

Wert fiir die Landschaftsgeschichte Schluter zwar 

friihzeitig erkannt hatte, vor allem iiber die Erkennt 
nis der Bedeutung der Flurwiistungen fiir manche 
Teilgebiete Mitteleuropas doch wesentliche Abwand 
lungen in unseren Auffassungen von der Entwick 

lung der landlichen Kulturlandschaft gebracht. 
Darum sind gerade die Ausfuhrungen von Jager, 

die sich mit dem ?AusmaB des Wiistungsvorgangs" 
beschaftigen, besonders zu beachten. Denn die mit 
nicht viel mehr als hundert Jahren anzusetzende ei 

gentliche Wiistungsperiode fiihrt in dem Unter 
suchungsgebiet von Jager zu einem Riickgang der 
Siedlungen von 50 bis 60% (S. 84). Vor allem kommt 
es aber zu einer beachtlichen Schrumpfung des Offen 
landes. Das AusmaB dieser Flurwiistungen, Vor 

gange, die sich auch ohne totale Ortswiistung abge 
spielt haben, wird zwar nur dann erkannt, wenn 

dabei auch die temporaren Wiistungen dieses Zek 
abschnittes mitberiicksichtigt werden. Die so echt 
geographische, weil von der Beobachtung im Gelande 
ausgehende Methode einer Kartierung von Wii 
stungsfluren unter Wald, wie sie von H. Mortensen 
und K. Scharlau entwickelt worden ist9), hat sich als 
ein wichtiges Hilfsmittel erwiesen, das auch von 
Jager in seinem Untersuchungsgebiet mit Erfolg 
angewandt worden ist. AuBer den wieder verwaldeten 

Gebieten, die vor allem fiir die jungbesiedelten Berg 
lander charakteristisch sind, lassen sich auch andere 

gleichzeitige Riickentwicklungen zu extensiveren 
Nutzungsformen erkennen, Wandlungen von. Acker 
land zu Wildland, wie sie vor allem auf altbesiedeltem 

Land festgestellt werden konnen. ? In der zweiten 
Halfte des 15. Jh. kommt es dann zu einem erneuten 
?fruh-neuzeitlichen" Landesausbau, der nach Jager 
eine bisher nicht geniigend erkannte Bedeutung fiir 
die heutige Kulturlandschaft besitzt. Hinter diesen 
Vorgangen steht ein rasches Anwachsen der Bevol 

kerung. Dabei wird diese Neusiedlung und Auswei 
tung der landwirtschaftlich genutzten Flachen wesent 
lich getragen von den erstarkten Territorien; es han 
delt sich vielfach um planmaBig durchgefiihrte MaB 
nahmen der Landesherrschaften, was auch durch die 

RegelmaBigkeit der Dorfgrundrisse und Flursysteme 
zu erweisen ist. So stellt Jager fiir sein Untersuchungs 
gebiet einen ,,spatmittelalterlich-friihneuzeitlichen 
Umbruch" im Gefiige der Kulturlandschaft fest. Die 
friihneuzeitliche Ausbauperiode gewinnt daher auch 
ganz besondere Bedeutung fiir die heutige Verteilung von Wald und offenem Land, ja sie bestimmt nach 
Jager sogar die gegenwartigen Verhaltnisse starker 

5) K. Scharlau, Ergebnisse und Ausblicke der heutigen 
Wustungsforschuns:. In: Blatter fiir deutsche Landes 
geschichte, 93 (1957), S. 53, 93. 

6) Vergleiche dazu die anregenden Gedanken von 
C. Storm, Zur Burgengeographie. In: Zeitschrift fiir 
Erdkunde, 1940, S. 565?571. 

7) O. Schluter, Die Siedlungsraume Mitteleuropas in 
fruhgeschichtlicher Zeit. H. 1 und 2, I, II. (Forschungen 
zur deutschen Landeskunde, Bd. 63, 74, 110) 1952, 1953, 
1958. 

8) K. Scharlau, (Anm. 5), S. 99. 

8a) Die Auffassung von H. Jager wird bestatigt durch 
eine sehr griindliche Regionaluntersuchung von G. 

Oberbeck, Die mitteialterliche Kulturlandschaft des 
Gebietes um Gifhorn. (Schriften der Wirtschaftswissen 
schaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens. 

N. F., Bd. 66) 1957; dazu auch ein die Ergebnisse dieser 
und anderer Arbeiten zusammenfassender Uberblick: 
derselbe, Zur Rekonstruktion der mittelalterlichen Kultur 
landschaft zwischen Harz und Liineburger Heide. In: 

Deutscher Geographen-Ta?, Wiirzburg, 1957. Tagungs 
berichte und wissenschaftliche Abhandlungen, S. 411 
bis 419. 

9) H. Mortensen und K. Scharlau, Der siedlungs 
kundliche Wert der Kartierung von Wiistungsfluren. In: 
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Got 

tingen, Phil.-Hist. Klasse, 1949, S. 303?331. 
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als die von Gradmann und Schluter untersuchten 

Perioden mit ihrem Gegensatz von Altsiedelraumen 
und Rodungsgebieten. Es sollte zwar bei der Bewer 
tung dieses Zeitabschnittes fiir die Wandlungen der 

agrarischen Kulturlandschaft auch nicht iibersehen 
werden, daB dabei oft nur voriibergehend verwaldete 

Gebiete wieder in Kultur genommen worden sind 
(S. 71)10). AuBerdem liegt auch in der Gleichsetzung 
und Summierung von Dorf, Weiler und Einzelhof 
die Gefahr einer Oberbewertung des AusmaBes der 

Neubesiedlung, da die Neugriindungen vielfach 
Weiler und Einzelhofe waren, die sogar ?bis heute 
klein geblieben" sind (S. 93). Auf jeden Fall muB 
aber als Ergebnis dieses Uberblickes iiber den Be 

siedlungsgang im mittleren Westdeutschland in 

Rechnung gesetzt werden, daB fiir Teilgebiete, vor 
allem fiir einige Waldberglander, das heutige Bild der 

Agrarlandschaft erst durch die Veranderungen der 

Wiistungsperiode und der friihneuzeitlichen Ausbau 
zeit gepragt worden ist. Den genetisch-chronologi 
schen BegrifTen Altsiedelland und Rodeland im Sinne 
von Schluter setzt Jager ein verfeinertes Schema 

von alt- und neubesiedelten Gebieten auf Grund von 

genetisch-formalen (physiognomischen) Kriterien 

gegeniiber. Immerhin werden wir aber doch ? trotz 

der zunehmenden Erkenntnis von zwischenzeitlichen 

Schwankungen der Besiedlungsflachen, die fiir die 

Friihgeschichte ebenso wie fiir das Mittelalter gelten 
? an der Grundkonzeption von Gradmann und 

Schluter im groBen festhalten konnen, wenn wir 

uns dabei bewuBt sind, daB die Kontinuitat nur fiir 
die ?Kerngebiete" der alten Siedlungsraume und der 
alten Walder, also nur in einer ?gemilderten" Auf 

fassung (Mortensen) zutrifTt11). Im groBen Uberblick 
haben eben doch in Mitteleuropa die Zeit der Land 
nahme und die nachfolgende Rodungsperiode von 
der Merowingerzeit bis zum Ende des Hochmittel 
alters, in der ?zwei Drittel der landwirtschaftlich ge 
nutzten Flache, von der wir heute leben, dem wilden 

Wald und dem Odland abgerungen wurde"12), ? trotz aller Schwankungen der Feld-Waldgrenze in 
der spateren Zeit ? die starksten Spuren im Land 
schaftsbild zuriickgelassen. 

Jagers Arbeit ist ein Beitrag zur historischen Geo 

graphie, hier im echt geographischen Sinn als Ent 

wicklungsgeschichte der Landschaft, insbesondere 
als Kulturlandschaftsgeschichte verstanden. Doch 

laBt sich m. E. die historische Geographie nicht als 
?rein geographische Disziplin" (S. 7) in Anspruch 
nehmen. Das verbietet schon die Tradition dieses auf 

der Grenze zwischen Geographie und Geschichte 
stehenden Wissenschaftszweiges, an dem namhafte 

Geographen und Historiker mitgewirkt haben13). 
Auch der Historiker pflegt 

? bei einer zwar im letzten 
anderen Zielsetzung 

? eine historische Geographie, 
und als wichtiger Beitrag zu diesem historischen 

Zweig muB die ?Geschichtliche Landeskunde" ge 
wertet werden, die mit so groBem Nutzen fiir die 

Weiterentwicklung einer mit festen FiiBen auf dem 
Erdboden stehenden Landesgeschichte, aber auch mit 
wertvollen Anregungen fiir die Kulturlandschaftsge 
schichte betrieben wird14). 

Fordern will Jager mit seiner Arbeit auch das 
Problem der Periodenbildung fiir die Geschichte der 
vom Menschen gestalteten Landschaft. Die hier zu 

besprechende Arbeit beschrankt sich dabei auf die 

Entstehung der agrarischen Kulturlandschaft. Diese 

Ausgangsstellung ist richtig und sehr wichtig; nur 
miissen wir uns dabei immer gegenwartig halten, daB 
das nicht das Ganze der Kulturlandschaftsgeschichte 
ist. Deshalb werden die von Jager herausgestellten 
Perioden vorerst auch nur in dieser eingegrenzten 

Bedeutung ubernommen werden konnen. Im Rahmen 

einer vor allem den landlichen Formenschatz beriick 

sichtigenden Landschaftsgeschichte ist ? zumindest 
fiir Teilgebiete Mitteleuropas 

? sowohl der spatmittel 
alterlichen Wiistungszeit als auch der fruhneuzeit 

lichen Ausbauzeit die Bedeutung als Periode zuzuer 
kennen. Werten wir aber die Entwicklung dei Kultur 
landschaft im Hinblick auf ihre gesamte dingliche Er 

fiillung und auf die hinter dieser stehenden wirtschaf t 

lichen, sozialen und politischen Krafte, so miissen fiir 
das spate Mittelalter vor allem die Stadte als charak 
teristische neue Ausdrucksform unserer mitteleuro 

paischen Kulturlandschaft herausgestellt werden. Sie 
sind es vor allem, die der damaligen Kulturlandschaft 
das besondere Geprage, namlich die stadtisch-gewerb 

10) Vergleiche dazu auch die Kontroverse zwischen 

O. Schluter (Anm. 7, H. 1, 1952), S. 15 und K. Schar 
lau (Anm. 4), S. 15, Anm. 9 iiber das Kniillgebirge 
(K. Scharlau, Siedlung und Landschaft im Knullgebiet. 
Forschungen zur deutschen Landeskunde, Bd. 37, 1941, 
S. 259f.). Dazu auch J. K. Rippel, Die Entwicklung der 

Kulturlandschaft am nordwestlichen Harzrand. (Schriften 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Stu 

dium Niedersachsens. N. F., Bd. 69) 1958, S. 122. 

n) H. Mortensen, Neue Beobachtungen iiber Wii 

stungs-Bandfluren und ihre Bedeutung fiir die mittel 

alterliche Kulturlandschaft. In: Berichte zur deutschen 

Landeskunde, Bd. 10, H. 2, 1951, S. 351; derselbe, 
Die mittelalterliche Kulturlandschaft und ihre Bedeutung 
fiir die Gegenwart. In: Vierteljahresschrift fiir Sozial 

und Wirtschafts-Geschichte, 45 (1958), S. 26. 

12) Fr. Steinbach, Geschichtliche Siedlungsformen in 

der Rheinprovinz. In: Zeitschrift des Rheinischen Vereins 

fiir Denkmalspflege und Heimatschutz, 30 (1937), S. 19. 

13) Vergleiche dazu aus dem Anfang unseres Jahr 
hunderts die engen Beriihrungen zwischen beiden 

Wissenschaften iiber die historische Geographie in 

Osterreich: O. Redlich, Historisch-geographische Pro 

bleme. In: Mitteilungen des Instituts fiir osterreichische 

Geschichtsforschung, 27 (1906), S. 545?559; R. Sieger, 
Zur Behandlung der historischen Landerkunde. Ebendort, 
28 (1907), S. 209?260. 

14) Hingewiesen sei z. B. auf die Bedeutung der 

?Geschichtlichen Landeskunde" in Osterreich mit ihrer 

alten Tradition, die durch Th. Mayer auch auf den 

siidwestdeutschen Raum (Schwarzwald, Bodenseegebiet) 

iibertragen worden ist, auf die Zusammenarbeit in 

Wurttemberg bei den Oberamtsbeschreibungen (R. 
Gradmann, V. Ernst u. a.), auf das Institut fiir ge 
schichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Univer 

sitat Bonn (H. Aubin, Fr. Steinbach sowie Fr. Petri), 
auf die enge Verbindung von Geographie und Geschichte 
an dem von Fr. Metz geleiteten Alemannischen Institut in 

Freiburg, auf das Marburger Institut fiir Geschichtliche 

Landeskunde und auf die Bemuhungen von R. Kotzschke 

und seiner Schiiler in Leipzig um eine mit der Landes 

geschichte verkniipfte historische Geographie. 
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lichen Ziige verliehen haben15). Unter solchen ganz 
heitlich-kulturlandschaftlichen Perspektiven stehen 
sich also die groBe Rodungsperiode des Hochmittel 
alters und die Periode der spatmittelalterlichen Stadte 
kultur gegeniiber, in die Jagers Wiistungszeit einge 
ordnet werden kann. In einer solchen Herausstellung 
der Bedeutung der Stadte fiir das spate Mittelalter in 
der Kulturlandschaf tsgeschichte treffe ich mich zudem 
mit jiingsten Oberlegungen von K. Scharlau16), die 
dieser im Zusammenhang mit einer kritischen Be 

sprechung der zweiten Auflage des wirtschaftshisto 
rischen Werkes von Wilhelm Abel iiber die ?Wii 

stungen des ausgehenden Mittelalters"17)geauBert hat. 

Sind namlich die Flurwiistungen nicht, wie Abel es 
wertet, ein sicherer Beweis fiir den Niedergang der 
Landwirtschaft in dieser Zeit, sondern kann zumin 

dest ein Teil derselben auch als Hinweis auf einen 
Aufschwung bzw. Fortschritt durch Zusammenfas 

sung der besten Felder im Rahmen der intensiveren 
Dreizelgenwirtschaft bei gleichzeitigem Wustfallen 
unrentablerer Ackerflachen erklart werden, dann 

laBt sich das Wiistungsproblem als Ausdruck einer 
fortschrittlichen bauerlichen Wirtschaftsweise, so wie 
es schon der Historiker Theodor Mayer18) heraus 

gestellt hat, in besten Einklang bringen mit der sich 
vor allem in dem wirtschaftlichen Aufschwung der 
Stadte manifestierenden Bliitezeit des ausgehenden 

Mittelalters19). Der siedlungsgeographische Ballungs 

vorgang, der von H. Pohlendt20) allein zur Erklarung 
der friihen Wustungen herangezogen worden war, 
muB nach H. Mortensen auch fiir die eigentliche 
spatmittelalterliche Wustungsperiode als ?M6glich 
keit"21) in Rechnung gestellt werden. Auch die von 

Jager scharf abgelehnten (S. 70), wohl etwas iiber 
spitzt vorgetragenen Ansichten von B. Huppertz22), 
nach dem der Ortschaftsverlust des 14. und 15. Jh. 
nicht mit einem Bevolkerungsverlust gleichgesetzt 
werden muB, hat von der Bevolkerungsgeschichte 
her neuen Auftrieb erfahren dadurch, daB neuerdings 
die ubertriebenen Vorstellungen iiber die Pestziige 
in diesem Zeitabschnitt und ihre Auswirkungen auf 
den Bevolkerungsruckgang abgelehnt werden23). So 
ist gerade in der Beurteilung der wirtschaftlichen 

Grundlagen des spaten Mittelalters wieder alles in 
FluB geraten, und es scheint, daB entgegen von 

W. Abel doch die sehr viel positivere Einschatzung 
dieser Periode ? wenn wir sie als Ganzes sehen ? 

auch fiir die Entwicklung der agrarischen Kultur 
landschaft der Wirklichkeit naher kommt. Wenn auch 
trotz vielfaltiger Bemuhungen der von Geographen 
und Historikern gerade in den beiden letzten Jahr 
zehnten so sehr geforderten Wustungsforschung fiir 
die Ursachen des Wiistungsvorganges ein General 
nenner nicht gefunden worden ist (S. 73), so spricht 
doch jetzt wieder viel dafiir, daB die spatmittelalter 
liche Wustungsperiode vor allem im Zusammenhang 

mit dem Wachstum der Stadte gesehen werden muB. 
Die spatmittelalterliche Kulturlandschaft wird, wie 
es E. Tacke24) fiir einen Ausschnitt aus dem Unter 

suchungsgebiet von Jager, dem Weser-Leine-Berg 
land zwischen Ith-Hils und Soiling (Kreis Holzmin 
den) unter kulturlandschaftlichen und wirtschafts 
geschichtlichen Gesichtspunkten zusammenfaBt, ?im 
wesentlichen durch die Begleit- und Folgeerschei 
nungen der spatmittelalterlichen Stadtentwicklung" 
gepragt25). Die wachsende Konzentration in den 
Stadten wahrend dieser Zeit findet ihr Gegenstuck 
in einem landlichen Synoikismos26); das alles hat 
zu einer Entsiedlung und zu einer Schrumpfung 
der Wirtschaftsflachen gefiihrt. 

? Die von Jager 
fiir die Entwicklung der agraren Siedlungsgebiete 

15) Sie haben, was Jager miBverstanden hat (S. 85), 
der spatmittelalterlichen Kulturlandschaft das ?feinere 
Geprage" gegeben; dahinter stand die durch das mittel 
alterliche Stadtewesen ausgeloste wirtschaftliche und 
soziale Revolution (H. Overbeck, Die Entwicklung 
der Anthropogeographie 

? insbesondere in Deutsch 
land ? seit der Jahrhundertwende und ihre Bedeutung 
fiir die geschichtliche Landesforschung. In: Blatter fiir 
deutsche Landesgeschichte, 91 [1954], S. 208?.). 

16) K. Scharlau, Neue Probleme der Wiistungs 
forschung. In: Berichte zur deutschen Landeskunde, 
Bd. 17, H. 2, 1956, S. 266?275. 

17) (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 
Bd. 1, 1955.) 

18) Th. Mayer, Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 
Mittelalters. 1928, S. 110. 

19) Vergleiche dazu auBer Th. Mayer (Anm. 18), die 

Ausfiihrungen von W. Goetz (Propylaen-Weltgeschichte, 
Bd. 4, S. XXIII?XXVI und S. 446) sowie W. Andreas, 
Deutschland vor der Reformation. 5. Aufl., 1948, S. 437. 
? Das kommt auch in den kritischen Bemerkungen zu 
der Auffassung von B. Huppertz iiber eine ?erste Ver 

stadterung" der deutschen Kulturlandschaft im spaten 
Mittelalter zum Ausdruck, wie sie W. Muller-Wille in 
seinem Vortrag auf dem Deutschen Geographentag in 

Wiirzburg 1957 iiber die ?spatmittelalterlich-fruhneuzeit 
liche Kulturlandschaft und ihre Wandlungen". (In: Be 
richte zur deutschen Landeskunde. 19. Bd. 2.H. 1957, 
S. 196) ausgesprochen hat. ?Allerdings betont Huppertz 

wohl etwas zu stark die Stadt als das nur aktive Element 

jener Zeit". Der weitere Hinweis von Muller-Wille 
darauf, daB ?stadtische und landliche Siedlung des Hoch 
und Spat mittelalters nicht getrennt zu sehen sind" (eben 
dort, S. 197) stiitzt zugleich meine Konzeption einer von 
der Ganzheit der vom Menschen gestalteten Landschaft 

ausgehenden Abgrenzung von kulturlandschaftsgeschicht 
lichen Perioden. 

20) H. Pohlendt, (Anm. 2), Kapitel III. 1. Die Kon 

zentrationsperiode im Friih- und Hochmittelalter. S. 23 
bis 31. 

21) H. Mortensen, Die mittelalterliche Kulturland 
schaft und ihre Bedeutung fiir die Gegenwart (Anm. 11), 
S. 23. 

22) B. Huppertz, Raume und Schichten bauerlicher 
Kulturformen in Deutschland. 1939, S. 131?138. 

23) E. Keyser, Die Erforschung der Bevolkerungs 
geschichte, Aufgaben und Erkenntnisse. In: Studium 
generale, 9 (1956), S. 498; vgl. auch K. Helleiner, 
Europas Vevolkerung und Wirtschaft im spaten Mittel 
alter. In: Mitt. d. Inst. f. osterreich. Geschichtsforschung, 
62 (1954), S. 256 (mit weiteren Literaturangaben). 

24) E. Tacke, Der Landkreis Holzminden. (Die Land 
kreise in Niedersachsen, Bd. 4) 1951, S. 100. Beachte 
auch den Hinweis auf Neubiirgerbiicher des 14. und 
15. Jhdts. fiir siidniedersachsische Stadte als Beweis 
dafiir, daB hinter der spatmittelalterlichen Wustungs 
periode ?Landflucht und Verstadterung" stehen. 

25) Vergleiche dazu auch H. Overbeck (Anm. 15), 
S. 209f. 

26) K. Scharlau (Anm. 5), S. 82. 
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seines Untersuchungsbereiches herausgearbeitete f riih 

neuzeitliche Ausbauperiode ist auch in anderen Land 
schaften als von den Territorialherren gelenkter 

Ausbau ? wenn auch vielfach in geringerem 

Umfang 
? festzustellen. Diese friihneuzeitliche agra 

rische Ausbauzeit, die sich nach dem DreiBigjahrigen 
Krieg in der Hochzeit der territorialstaatlichen Wirt 
schafts- und Peuplierungspolitik wiederholt ? ihr 

Gegenstiick tritt uns in den zwei Wellen der gewerb 
lichen Inwertsetzung des Landes, einer friihneuzeit 

lichen und einer spateren (W. Tuckermann)27), 
entgegen ?, laBt sich als Fruhphase in die von mir 
als Zeitalter der Territorialwirtschaft bezeichneten 
Periode der mitteleuropaischen Kulturlandschaft 

einordnen28). 

Jagers Arbeit hat die Diskussion iiber das Pro 
blem der Periodisierung unserer Kulturlandschaft 
erneut in Gang gebracht. Dabei ist ihm darin zuzu 
stimmen, daB schon die Genese der deutschen Agrar 
landschaften in ihren entscheidenden Perioden sehr 
schwer auf einen einheitlichen Nenner gebracht wer 

den kann, da im einzelnen doch ?erhebliche Unter 
schiede im Entwicklungsgang bestehen" (S. 86). Die 

Schwierigkeiten werden natiirlich noch groBer, wenn 
wir die Kulturlandschaft als Ganzes im Auge haben. 
Denn in dieser spiegeln sich nicht nur die Auswirkun 
gen der Besiedlung und der wirtschaftlichen Inwert 

setzung in ihrem geschichtlichen Ablauf wieder, son 
dern es gewinnen auch die menschlichen Gemein 
schaften iiber soziale, politische, volkliche und reli 

giose Gruppen einen sich in den einzelnen Zeit 
abschnitten wandelnden landschaftsgestaltenden Ein 

fluB. Auch diese ?feineren Modifikationen"29) konnen 
unter Umstanden maBgeblich fiir die Bestimmung 
von kulturlandschaftsgeschichtlichen Perioden sein, 
weil oft gerade hinter diesen die eigentlichen ,,Ak 
teurec<bei der Gestaltung der Kulturlandschaft stehen. 

So werden sich fiir die Kulturlandschaftsgeschichte, 
die selbstverstandlich ihre Periodenbildung unter 

geographisch-landschaftlichen Aspekten vorzuneh 

men hat (S. 6)30), ahnliche Probleme ergeben wie 
fiir die Geschichtswissenschaft mit ihren verschiede 
nen Teildisziplinen, wo der Streit um die Perioden 
schon so lange wahrt und wohl auch schwerlich voile 

Ubereinstimmung erreicht werden kann. Das liegt 
an 

dem komplexen Charakter des Forschungsgegen 
standes in der Geschichte ebenso wie in der Geogra 
phie, hier in Sonderheit der Erforschung der Kultur 
landschaft. 

27) W. Tuckermann, Das altpfalzische Oberrhein 

gebiet. 2. Aufl., 1953, S. 62. 

28) Vergleiche H. Overbeck (Anm. 15), S. 211; dazu 

auch der Hinweis bei H. Jager (S. 100) auf die ?gesell 
schaftlichen, wirtschaftlichen, aber auch die Gegeben 
heiten der Territorialpolitik", sowie E. Tacke (Anm. 24), 
S. 102ff. und 160rT. 

29) E. Winkler, Fiinfzig Jahre schweizerischer Kultur 

landschaftsgeschichtsforschung. In: Zeitschrift fiir 

schweizerische Geschichte, 24 (1944), S. 113. 

30) Vergleiche dazu auch die grundsatzlichen Gedanken 
von G. Pfeifer in einem (zusammen mit A. Schuttler 

verofFentlichten) Aufsatz iiber ?Die kleinraumige Kar 

tierung landwirtschaftlicher Nutzflachen und ihre kultur 

geographische Bedeutung". Petermanns Mitteilungen 
1941, S. 154f. 

THE PUNCHED CARD 
AND ITS APPLICATION 

IN GEOGRAPHICAL RESEARCH 
Roger G. Barry 

with 1 Figure 
Die Lochkarte und ihre Anwendungsmoglichkeit 

in geographischer Forschung 

Zusammenfassung: Der Aufsatz beschreibt die wichtigsten 
Eigenschaften des Lochkartensystems. Zahlenangaben 
miissen fiir die Ausfiihrung der Lochung in Kategorien 
eingeordnet werden. Das dann mogliche mechanische 

Aussortieren der Karten erleichtert die Feststellung von 

Beziehungen wesentlich. Dies wird an Hand von Bei 

spielen gezeigt. AuBerdem werden auch Vorschlage fiir 
weitere Anwendungsmoglichkeiten gemacht. 

Introduction 

The technique of storing data on punched cards 
was developed primarily by H. Hollerith of the Uni 
ted States Census Bureau in the 1890's. Today, the 

punched card system is used by many meteorological 
services, census offices and an increasing number of 

business organisations for data storage, statistical 

studies and accounting. The use of the system in stu 

dies involving a large body of data has been recognized, 
and particular applications have been described, by 
research workers in many disciplines. Cottam and 
Curtis (1948), for example, illustrate its value in 

ecological studies with reference to an investigation 
of the frequency and density of tree, shrub and herb 

species in an oak wood. However, the potentialities 
of the method have been overlooked by many geogra 
phical research workers and this note therefore out 

lines the essential features of the punched card system 
and suggests its possible applications in geographical 
studies. 

The Punched Card 

The fundamental principle of the punched card is 
the representation of information by a certain pattern 
of holes punched in the card. The Hollerith card 
format (part of which is shown in Fig. 1) consists of 

eighty columns with the numbers 0, 1, 2, . . ., 9 in 

each column1). An individual item of data can be allot 
ted to each of the columns. 

Y Row I-\ S 
X Row X > 
Card column 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 C >77 78 79 80 
number |o|| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \ (0000 

111llillll11111) (1111 
2222 2222222 222 2 \ ) 2 2 2 2 
3333 333 3333 333 3 (3333 

CarH row* J 444444444444444\ (4444 Card rows 
^ 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 C 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |6.( \6 6 6 6 
7| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 ) (7777 
888888888888888\ 8 8 8 8 

L 9 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 9 9 9 | 
39 9 9 9 

Fig. 1: Format of the Hollerith Punched Card 

*) Certain types of cards have only forty or sixty-five 
columns. The 1951 Census of England and Wales was 

put on to sixty-five column cards. (General Report, 
1958, p. 17.) 
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