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EINE GEOGRAPHIE DES MODERNEN, 
HOCHPRODUKTIVEN 

FRUCHTWECHSELBETRIEBES 
Bemerkungen iiber einen neuen Beitrag 

zur allgemeinen Agrargeographie an einem Beispiel 
aus Nordfrankreich 

W. Hartke 

Kiirzlich ist in der weiterhin fruchtbar wachsenden 
Reihe der grofien franzosischen regionalen Doktor 
thesen ein neues Werk erschienen 

Das Buch ist ebenso thematisch wie methodisch be 
merkenswert. Es ist aber eigentlich keine Landerkunde 
mehr, obwohl es zur Kenntnis und zum geographi 
schen Verstandnis der Landschaft sehr viel Entschei 
dendes und Neues beitragt, mehr als es vielleicht eine 
herkommliche Landerkunde konnte. Die vom Refe 
renten schon in einem friiheren Sammelbericht (1938)2) 
herausgearbeitete Hinwendung der klassischen, gro 
fien landerkundlichen Thesen der franzosischen Geo 

graphie zum Problem ist hier nun ganz deutlich zum 
Ausdruck gekommen. 

Das Buch ist eine Geographie des modernen, hoch 

produktiven Getreide-Zuckerruben-Fruchtwechselbe 

triebes am Beispiel eines Ausschnittes aus seinem regio 
nalen Pro to typ in Frankreich. Das Untersuchungsge 
biet verkorpert okonomisch den Typ der industrie 

gesellschaftlichen Marktlandwirtschaft, die in der Lage 
ist, z. B. Getreide zu den niedrigen Weltmarktpreisen 
immer noch rentabel und wesentlich billiger als z. B. 
in Deutschland zu produzieren. 

Der Verfasser wahlte den regionalen Ausschnitt ein 

mal offenbar deshalb, weil er bisher wenig bearbeitet 
wurde. Er wahlte ihn aber dann auch, weil der okono 
mische Prototyp hier in Mischung mit weniger durch 
rationalisierten, traditionellen Betriebstypen und un 

ter verschiedenen physisch-geographischen Verhaltnis 
sen gebietsbildend vorkommt. Zugleich liegt das Ge 
biet am Rande der Zone der agrarischen Spezialisie 
rung des Pariser ?Umlandes". Diese Zone wurde 

schon von Phlipponneau unter ahnlichen problem 

typischen Gesichtspunkten wie hier untersucht3). 
Das gibt dem Verfasser die Moglichkeit, zugleich 

auch die Rangordnung dieser Einflusse der Naturaus 

stattung, der Grofistadtentwicklung im Nachbarraum, 

der hemmenden Tradition im eigenen Gebiet auf die 

Entwicklungsprozesse seines Arbeitsgebietes zu priifen. 
So ist das Buch ? auch wenn der Verfasser es viel 

leicht ursprunglich gar nicht so aufgefafit wissen will 
? ein wertvoller Beitrag zu einer geographischen 
Theorie der regionalen Entwicklung. Das ist um so 

wertvoller, als auch in Frankreich die Diskussion um 

den Neubau der Geographie nicht weniger heftig ent 

brannt ist als in Deutschland. Auch in Frankreich wird 
die Geographie sich von der Aufgabe, an dem Ausbau 
der Theorie der Entwicklung mitzuarbeiten, auf die 
Dauer nicht dispensieren konnen. Und das ware wie 

derum gut, weil dadurch vielleicht mancher offenbare 

Umweg, den z. B. die bereits umfangreiche amerikani 

sche ? development" Literatur ohne genixgende geo 

graphische Gesichtspunkte gegangen ist, vermieden 
werden konnte. 

Fiir den Kenner Frankreichs bieten sich zugleich 
wertvolle Vergleiche mit den nicht wenigen ?unter 
entwickelten" Problemgebieten, die es in diesem Lande 

gibt. 
In sehr straffer, klarer Weise bringt der Verfasser 

vor jedem Kapitel kurze, zusammenfassende Bemer 

kungen, die nochmals auf den Gedankengang des 
nachsten Kapitels hinfiihren. Zunachst zeigt er an gut 

*) Pierre Brunet. Structure agraire et Economie rurale 

des Plateaux tertiaires entre la Seine et POise. Caen 1960, 

552 S., 108 Abb. u. Photos, 7 Kten. 

2) Einige Quellen zur franzosischen Landwirtschafts 

geographie. Zeitschrift f. Erdkunde. 1938. S. 246. 

3) M. Phlipponneau. La vie rurale dans la banlieue 

parisienne. Paris 1956. 
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kommentierten Luftbildern den Bestand der Agrar 
landschaft der Gegenwart. Grofie, offene, nicht ein 

gehegte Blockfluren ?openfield mosa'fque", sind selbst 

dort heute typisch, wo auch friiher schon die offene 
Ackerlandschaft, aber in Streifenflur und in Gewann 

teilung der ?grande culture" mit 3-Feldsystem charak 

teristisch war. Heute sind es in gleicher Weise offene, 
d. h. nicht eingehegte Betriebsfluren mit Grofiblocken 
in Fruchtwechselwirtschaft mit hohem Hackfruchtan 

teil, ohne dafi die Fluren des alten ?openfield"-Typs 
ganz verschwunden waren. Das Eigentumsflurbild 
weicht ganz erheblich davon ab. Es ist das Betriebs 
flurbild, das die Agrarlandschaft nahezu ausschliefi 
lich pragt und das geographisch i. w. S. relevant ist. 
Das Beispiel ist eine Mahnung an die immer noch 

sehr historisierenden Flurgeographen, diesen Un 

terschied zwischen Agrarbetriebsbild und Agrarbesitz 
bild mehr als es geschieht, zu beachten, auch wenn sie 
historisch arbeiten. Dafi sie dann meist nur Besitz 
Flurkarten, d. h. Katasterkarten u. a. zur Verfugung 

haben, ist sehr betrublich, mufi aber beachtet werden. 
Man kann nicht einfach ?annehmen", dafi friiher die 
beiden Bilder haufiger identisch waren als heute. Auf 
dem Kolloquium ?Geographie et Histoire Agraire" 
in Nancy (2.?7. Sept. 1957) hat der Verfasser insbe 
sondere A. Krenzlin im Anschlufi an die Diskussion 
Ihres Vortrages: ?Blockflur, Langstreifenflur und Ge 

wannflur als Ausdruck agrarischer Wirtschaftsformen 
in Deutschland" auf die Probleme hingewiesen, die 
damit entstehen4). 

In solchen dynamischen Gebieten, in denen beides 
auseinanderfallt, sind die Pacht- und die ? der Refe 
rent mochte hinzufugen: Ausmarkerverhaltnisse fiir 
den Ablauf und ebenso fiir die Erkenntnis geogra 
phischer Prozesse aufierordentlich bedeutsam5. 

So wird der Verfasser von ganz alleine dazu ge 
fiihrt, bis auf den Betrieb und die mit ihm verbundene 
Sozialstruktur zuruckzugehen, um zu sehen wie sich 
von hier, d. h. von der wirklichen geographischen 
Reaktionseinheit aus das Mosaik der geographischen 
Realitat bildete und weiter entwickelt. 

Dies neue Flurbild ist nicht das Ergebnis offizieller 
oder auch nur offiziell geforderter Umlegung. Es zeigt 
sich, dafi es auch nicht die Maschinisierung und der 

wissenschaftliche Landbau waren, die ? wie man 
immer wieder kurzschliefiend hort ? zu dieser Struk 
tur fiihrten. Beide ?Innovationen" fanden die neue 

Betriebsstruktur und damit das Bild der neuen Agrar 
landschaft im Prinzip bereits vorgepragt als sie auf 
den Plan traten. Sie verschafften ihr allerdings dann 
eine Sonderpramie, eine besonders erfolgreiche Bewah 

rung und Bestatigung der mit der neuen Organisa 
tionsformel des sozialen Lebens verbundenen Speku 
lationen. 

Hauptzeit der Entstehung ist die Zeit seit 1860, seit 
der grofien Agrarkrise, also lange vor dem Erscheinen 
des Traktors. Die Ansatzpunkte bildeten die alten 

grofien Einzelhofe. Sie gehen in ihrer Entstehung sehr 
weit zuriick bis auf die Karolingerzeit und die Wald 
rodungszeit der grofien Kolonisationsorden. 

Heute sind weite Teile des Landes vollig verandert. 
Die Dorfer sind geschrumpft, u. U. bis auf einen ein 
zigen grofien Betrieb. Die grofien Betriebe haben in 
der Masse heute eine landwirtschaftliche Nutzflache 
zwischen 200 und 700 ha. Sie sind sehr o'ft Pachtbe 
triebe oder haben sich mindestens grofie Pachtflachen 
angegliedert. An sie haben sich Gutsdorfer angelehnt. 
Die Bewohner dieser Dorfer haben auf der Wirt 
schaftskraft der Giiter beruhend, allmahlich durchaus 
einen industriellen Lebensstandard erreicht, auch wenn 

sie oder gerade weil sie zahlenmafiig zum grofien Teil 
?nur" Lohnempfanger sind. 

Dabei bilden sich bestimmte, fiir die jeweilige 
Gegenwart optimale Schwellenwerte in der Schichtung 
der Betriebe und in der Grofie der Parzellen heraus. 
Diese Werte sind zeitlich sehr veranderlich. Das ver 
rat einen standigen Anpassungsprozefi. 

Der Verfasser entwickelt hier, um gemessene Grund 

lagen fiir seine Ergebnisse zu erhalten, ein eigenes auch 
in Karten der Flurmorphologie niedergelegtes System 
der Messung. Heute ist besonders die Schwelle von 
200 ha mit Betriebsparzellen von je 10 bis 30 ha ? 
z. T. aber auch mehr ? technologist wichtig, weil 
dann der Einsatz eines eigenen Mahdreschers rentabel 
wird. 

Der letzte grofie Schub dieser in alien Einzelheiten 
nachgezeichneten Entwicklung wurde nochmals ver 

starkt durch die Kriegsfolgen des ersten Weltkrieges. 
Der Handel mit den anfanglich nur mit einem hohen 
Disagio verwertbaren Schadenstiteln aus diesem viel 

fach vom Krieg 1914/19 schwer getroffenen und zu 
nachst nur langsam wieder aufgebauten Gebiet for 

derte die Konzentration und die betriebliche Ratio 
nalisierung ungemein. 

Die Entwicklung fiihrte zu einer volligen Umwer 
tung der Landschaftseinheiten der Tertiarplateaus die 
ser Teile des Pariser Beckens. Wahrend die Plateaus 
dabei ihre Sonderpramie erhalten und aus ihrer be 
sonderen sozialen Struktur heraus auch wahrnehmen 

konnten, kommt es zum Niedergang der Taler beson 

ders in den weinbauenden Betrieben. Eine Ausnahme 
bilden die Spezialkulturbetriebe (Gemiise, Obst) und 
die Gemeinden, in denen als ?Nachfolgekultura, 

? im 
Sinne von K. Ruppert6) 

? 
gewissermafien die In 

dustrie in die Bresche springt. 
Die Industrie sucht zwar einerseits die Marktnahe 

von Paris, beginnt heute aber auch bewufit, sich von 
Paris selbst in das Umland abzusetzen, wenn auch 
kaum weiter als 200 km. Dabei findet sie gerade in 
diesem sozialgeographisch erschiitterten Gebieten u. U. 

Voraussetzungen, die einen ausgesprochenen Anreiz 
fiir die Niederlassung bilden. Es sind dies u. a. Ar 
beitskraftreserven, billiges Bauland, geringere ?social 
costs", besonders die Moglichkeit, Wohnungen in er 
traglicher Entfernung vom Betrieb zu erstellen u. a. 

Besonders interessant ist dabei der Einblick, den der 
Verfasser in die Kapital- und Kreditwirtschaft des 

4) Geographie et Histoire Agraire. Actes du colloque 
international organise par la Faculte des Lettres de l'Uni 
versite de Nancy. Ann. de l'Est. Memoire No. 21. Nancy 
1959, S. 366. 

5) Eine Studie iiber den Indikatorwert der Ausmarker 
verhaltnisse fiir die Analyse sozialgeographischer Entwick 

lungsprozesse ist z. 2. am lnstitut des Verfassers im Gang. 

6) K. Ruppert. Die Bedeutung des Weinbaus und seiner 
Nachfolgekulturen fiir die sozialgeographische Differen 
zierung der Agrarlandschaft in Bayern. Munchner Geogr. 

Hefte H. 19. Kallmiinz-Regensburg 1960. 
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Gebietes gibt. So etwa die Tabelle, in der nachgewiesen 
wird, dafi und warum das Verhaltnis von Betriebs 
und Bodenkapital sich seit 1850 von 1 : 7, bis 1910 
auf 1 : 2 verschoben hat. Das ist fiir die Gestaltung 
des Betriebes und damit das Mischungsverhaltnis der 
Bodennutzungsflachen in der Agrarlandschaft von 

grofier Bedeutung, denn in einer hochentwickelten 
Agrarlandschaft hangt die feinere Differenzierung der 
Bodennutzungsflachen wohl nur sehr bedingt und nur 
in fast schon banal zu nennenden extremen okologi 
schen Standorten in erster Linie von den okologischen 

Bedingungen ab. 

Ahnlich wichtig ist der Nachweis, dafi nach langer 
Stabilitat der Bevolkerung zwischen 1872 und 1911 
eine fast vollige Erneuerung des alten Familienbestan 
des in den Dorfern durch Fremde bei gleichzeitiger 
Flachenkonzentration der Betriebe, aber nicht unbe 

dingt auch des Besitzes eintrat. Rund 40 %> des Bodens 
gehoren heute Absentisten. Nur ca. 60 %> sind im 

Eigentum der gegenwartigen Bearbeiter. Von diesen 

Flachen ist wiederum ein grofier Teil in der Hand 
derer, die den Boden der Absentisten bearbeiten. 

Die alte Dorfgemeinschaft lost sich seit 1860 schnell 
auf. Die Handwerker und die kleinen Bauern, bzw. 
ihre Sonne, gehen in die Landstadte und von dort 
oder gleich direkt nach Paris, weil sie auf diesem 
Lande in der neuen Struktur iiberflussig sind. Sie wer 
den in der Bevolkerungsbilanz z. T. ersetzt durch 

Leute aus dem Zentralmassiv. Der Ersatz riickt in die 

gleichen Berufsgruppen ein, aber er fiigt sich in die 
Betriebsstruktur nicht in der bisher herkommlichen 
Weise hinein. Die Leute gehen vielmehr in die in der 
neuen Grofibetriebsstruktur benotigten sozialen Exi 

stenzformen, insbesondere in Lohnarbeiterverhaltnisse 

hinein. Fiir sie bedeutete das einen sozialen Aufstieg, 
?Entwicklung". Das motivierte und rechtfertigte die 

Abwanderung aus dem Zentralmassiv. Spater treten 

an ihre Stelle auch die Auslander. 
Hier stellt sich fiir den Referenten die theoretische 

Frage, warum und wann jeweils eine alte Bevolkerung 
fiir einen ?sozialen Obergang" nicht disponiert ist, den 
die aus dem Zentralmassiv Abwandernden doch so 
leicht und aktiv handelnd im gleichen Gebiet vollziehen. 

Die unmittelbar stimulierende Rolle von Paris ist 
bei dieser Entwicklung des Landes im ganzen offen 
bar gering. 

Die Bodenverhaltnisse wirken dabei diffe 
renzierend eigentlich nur iiber die Wasserverhaltnisse 

und die Drainagemoglichkeiten, auch wenn sie zu 
nachst in der innergebietlichen Aufteilung sich manch 
mal deutlich widerzuspiegeln scheinen. In dem Augen 
blick, wo die Untergrunddrainage technologisch mog 
lich wurde und dort, wo sie bei zunachst noch gerin 
gen Arbeitslohnen kostenmafiig ertraglich durchge 
fiihrt werden konnte, verliert z.B. die alte, naturgeogra 

phische Hypothek der Gebiete mit weniger machtiger 
Decklehmschicht und Staunasse ihr Gewicht. Die Son 

derstellung der fiir die neuen grofiflachig mit dem 
Produktionsziel Zuckerriibe-Getreide arbeitenden Be 

triebssysteme weniger interessanten, dichter besiedel 

ten und zugleich feuchteren Talboden bleibt dafiir 
besser, wenn auch mit negativem Wertvorzeichen, er 

halten. 

Der Verfasser behandelt kurz auch die Parallelen 
zu der Entwicklung in England. Sie fiihrte dort vom 
?openfield" zur ?enclosure" und zu der Umwandlung 
in Grasland. In Frankreich dagegen wurde jedenfalls 
auf den Plateaus der Ackerbau beibehalten. Er ent 

wickelte, am klarsten in dem vom Verfasser unter 

suchten Gebiet, andere Formen, vor allem andere Be 

triebsformen, besonders das Pachtsystem und damit 

auch ein anderes Landschaftsbild. Das setzt Kapital 
kraft voraus, d. h. Kapitalzufuhr von aufien oder ? 

und das gilt uberwiegend hier ? friihere Gewinne. Es 
zeigt sich, dafi nur dort, wo vorher Kapitalbildung 
moglich war, die neue Entwicklung des neuen Agrar 
landschaftsbildes sich ganz rein durchsetzen konnte. 

Das geschah besonders dort, wo das Grundeigentum 
nicht die einzige Lebensgrundlage der Besitzer bzw. 
Betriebsfuhrer war. Auf diese Weise bestand fiir diese 
soziale Gruppe eine gewisse Entscheidungsfreiheit bei 
der Annahme von Innovationen, die Moglichkeit zu 
Versuchen und die Moglichkeit fiir Investitionen zu indu 
striegesellschaftlichen Konditionen. Wo diese Freiheit 
fehlte, also insbesondere dort, wo die Betriebsfuhrer 
bzw. Besitzer ohne Moglichkeit der Kapitalbildung 
bzw. Kapitalzufuhr allein von der Landwirtschaft 
lebten, blieben die Betriebe selbst bei vorhandener 
Einsicht in den Nutzen des Neuen haufig im alten, 
traditionsgebundenen System determiniert. 

An diesem Punkt wirkt einmal in einer eigentiim 
lichen Weise das Zentrum Paris auf die Entwicklung 
ein. Wir hatten an sich im ganzen festgestellt, dafi es 
offenbar nicht allzu stark heute bis in unser Gebiet 
hineinwirkt. Es sind allerdings uralte, historische Um 
stande, die plotzlich noch einmal von Bedeutung wer 

den. In der Umgebung der alten Machtzentren war 

im Mittelalter nur noch in dem bis dahin aus agrar 
technischen Gninden vernachlassigten Waldgebieten 
die Griindung neuer, grofier Grundlehen moglich. In 
dem Augenblick, wo die steigende Volkszahl und die 
technologische Entwicklung und die konigliche Befrie 
dung das ermoglichte, setzte zeitweise geradezu ein 

?Run" auf diese Gebiete ein. Huttenlocher hat ahn 

liches fiir die siidwestdeutschen Gebiete geschildert7). 
Die damals entstandenen grofien Betriebszellen blie 

ben im wesentlichen in ihrer alten Struktur bis in die 
Neuzeit erhalten. Sie konnten nunmehr als Ausgangs 
zellen der neuen Entwicklung dienen. Bei ihnen war 
das zeitraubende, Geduld und Kosten fordernde Zu 

sammenfugen der grofien Betriebe gar nicht erst notig. 
Die notwendigen grofien Betriebsparzellen waren in 
der technisch optimalen Form leicht herzustellen. 

Erst an dieser Stelle, also vollig unkonventionell 
fiir eine franzosische Arbeit, ganz zum Schlufi des 
Buches fiihrt die Fragestellung den Verfasser also auch 
zur Behandlung der historischen Entwicklung, soweit 
der Geograph die Geschichte nachdenken mufi zwecks 
Erklarung der Gegenwart. Das gibt dem Werk seinen 
methodisch eigentiimlich unkonventionellen Reiz. 

Ein Schriftenverzeichnis von 600 Nummern und 
eine gute Ausstattung mit Karten und Abbildungen 
unterstiitzen das Verstandnis dieser bemerkenswerten 

Arbeit. 

7) Fr. Huttenlocher. Bedeutungswandel siidwestdeut 
scher Landschaften im Laufe der Geschichte. Ber. z. deut 
schen Landeskunde Bd. 12. H. 1. 1954. S.*3. 
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