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GETREIDEKONJUNKTUR UND JUNGERER SIEDLUNGSAUSBAU 
IM SODLICHEN INNERANATOLIEN 

Mit 8 Abbildungen 

Wolf Hutteroth 

Summary: Grain boom and recent expansion of settle 
ment in Southern-Central Anatolia. 

The expansion of agriculture in Turkey has very 
considerably affected the settlement pattern, especially 
in Central Anatolia where the greatest changes have taken 

place. Most of the former steppe-pastures were claimed 
for arable during the period 1940-1960. Compared with the 
earliest statistics available for the smaller administrative 

units, i. e. 1937, cultivated land has increased in most cases 

by over 100 per cent., in particular in the basins and 

Neogenous plateaux of Central Anatolia, whereas economi 

cally the surrounding mountain regions have lagged behind 

considerably in comparison (Fig. 1). 
In order to elucidate the changes in appearance and 

structure resulting therefrom, the rural district of Konya 
was investigated, since it may in many respects be consi 
dered representative of Central Anatolia. Until about the 

beginning of this century this area was characterised by 
nucleated village settlement along the edge of the mountains, 
whereas in the open steppe country only a few large "giant 
villages" (agro-towns) were situated; their inhabitants, 
breeders of small livestock (viz. sheep and goats), lived 

during the summer in clans in the numerous surronding 
summer pastures (yayla). Opening up of the area by com- . 

munication lines, availability of agricultural machinery and 
the possibility of marketing grain (Fig. 2) resulted in an 

upgrading of these temporary summer pasture settlements 
to hamlet-like permanent settlements, while the old agro 
towns either stagnated or shrunk altogether. This process 
brought out a reversal of the number-of-places-per-area 
ratio in comparison with the region of the old established 

farming villages at the mountain's edge (Fig. 3) where only 
a limited intensification through improvement of irrigation 

was possible. (Irrigation there is not essential but merely 
advantageous.) 

Since recently Turkish cadastral maps have become 
available for a few villages (Figures 4-8) the pattern of 
field plots which dominates the present appearance of the 
former steppe pasture country makes it possible to follow 
the course of this process. Five village areas were investiga 
ted as examples for this purpose. This showed a twofold 
differentiation on the one hand between the earlier and the 
more recently developed parts of the village areas of the 
old villages, and on the other hand between the region of 
the old villages and that of the recently upgraded yayla 
settlements. Whereas the greater regularity of the recent 
"block field" complexes can be appreciated without diffi 
culty this is not so with the regular "strip field" complexes, 

whose very existence does not appear to have been observed 
previously. They seem to occur only in the region of the 
old villages and are interpreted as the result of divisions 
of remaining pasture areas amongst the peasants after 
breaking the power of the ruling Aga families. This is thus 
a recent parallel development to the creation of strip field 
complexes by Arabian bedouins in Syria, a process also 
based on the idea of equality within a social group of 
similar interests. In the region of recent hamlet settlement 
the dominance of a number of clans could be maintained 
to a larger degree, thus the desire for the equal sharing out 
of land amongst a greater number of interested parties did 
not arise. A further reason for the absence of land frag 
mentation is the fact that in most cases each clan worked 
its arable blocks communally. The custom of divided in 

heritance, however, brings about in time claims by indivi 
duals to hypothetical fractional shares on the fields of the 
clan. Inheritance litigations, which have just started in 
order to achieve better rationalisation, lead in turn to both 
the disintegration of the economic function of a clan and 
the disruption of the two field system. 

In conclusion the question is discussed to what extent the 
methods of analysis of field patterns of the European school 
of settlement geography allow the gaining of a conception 
of the genesis of the Anatolian cultural landscape. The 
author is of the opinion that the ascertainably older elements 
of the field patterns allow at most a reconstruction of the 
conditions of the 19th century. The reason is that in view 
of the different legal conditions of the Near East the 

problem of the stability of field parcels still needs clarifi 
cation. 

/. Inneranatoliens Entwicklung vom Weideland 
zum Getreideland 

Die jungere Entwicklung der Kulturlandschaft 
Anatoliens vor allem infolge des starken Ausbaus 
der Getreidewirtschaft hat in den letzten Jahren 
mehrfach eine geographische Behandlung erfahren 
(N. Helburn 1953 H. Louis 19552), E. Tu 

mertekin 19593)). Seit den letzten Darstellungen 
dieses Prozesses und seiner Ursachen ist die Ent 
wicklung Inneranatoliens vom Steppenland mit 
vorherrschender Viehzucht zum Getreideland 
stiirmisch fortgeschritten und hat die Grenzen 
ihrer moglichen Ausdehnung nahezu erreicht, 

wenn nicht sogar uberschritten4). Wer heute das 
innere Anatolien bereist, findet nur noch hier und 
da an den Hangen der Hiigel und an den Ge 
birgsrandern Reste jener einst ausgedehnten Step 
penflachen, die H. Wenzel5) noch 1937 so ein 
drucksvoll beschrieben hat. Getreide- und Brach 
felder beherrschen das Bild der Ebenen und Pla 
teaus; Treibstoffkanister, Traktoren und Ernte 

maschinen bestimmen das Strafienbild der einsti 
gen Viehziichterdorfer der Steppe. 

Der Versuch zu tieferem Eindringen in den Ab 
lauf und den Stand dieser Entwicklung wird nun 

*) N. Helburn, A Stereotype of Agriculture in Semiarid 
Turkey. Geogr. Review XLV, 3, 1955. 

2) H. Louis, Die junge kulturgeographische Entwicklung 
der Tiirkei. Dt. Geographentag Hamburg 1955, Tggsber. u. wiss. Abh. 1957. 

3) E. Tumertekin, The Strukture of Agriculture in Tur 
key. Review of the Geogr. Inst. Istanbul 5, 1959. 

4) F. Baade, Zusammenfassung des FAO-Berichtes iiber 
die Tiirkei, Hektogr. o. J. 

5) H. Wenzel, Forschungen in Inneranatolien II: Die 
Steppe als Lebensraum. Sehr. Geogr. Inst. Kiel, Bd. VII, Heft 3, Kiel 1937. 
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ungemein erschwert durch den noch recht unvoll 
kommenen Stand der einheimischen Regionalsta 
tistik, der kartographischen Arbeiten und der Ka 
tastervermessung, ein Problem, das die Tiirkei mit 
vielen anderen Entwicklungslandern gemein hat. 
Es kann nun nicht die Aufgabe des Geographen 
sein, durch eigene Erhebungen eine Basis fiir wis 
senschaftliche Forschungen zu schaffen, vielmehr 

werden sich seine Untersuchungen in zunehmen 
dem Mafie auf kritische Auswertungen der zahl 
reichen oft nicht publizierten einheimischen Sta 

tistiken, Entwicklungsprogramme und Gutachten 
stiitzen miissen, die mit Hilfe der UNESCO, der 
FAO und anderer auslandischer Organisationen 
von zahlreichen auslandischen aber auch schon ein 
heimischen Fachleuten erstellt sind. Zur Kenn 

zeichnung dieser Moglichkeiten wird im folgenden 
jeweils kurz auf die Auswertbarkeit derartiger 

Quellen eingegangen. 
Die Untersuchung der Kulturlandschaftsentwicklung der 

Gegenwart wird zunachst ungemein dadurch erschwert, dafi 
alle hierzu interessierenden Daten lediglich auf Provinz 

(Vilayet-)Basis publiziert sind. Die Verwaltungsgrenzen 
laufen aber so, dafi fast jede der Provinzen Inneranatoliens 
nicht nur am Hochland, sondern in mehr oder weniger star 
kem Mafie auch an den randlichen Gebirgen Anteil hat, 
ferner Kreise enthalt, in denen die kleineren Gebirge und 
die Vulkane des Inneren erhebliche Flachenanteile ein 
nehmen. Verf. hat sich daher zunachst bemiiht, Unterlagen 
fiir eine kreisweise Darstellung der Kulturlandausweitung 
zu erhalten, die ? allerdings nur in meist handschriftlichen 

Original-Tabellen 
? fiir die Jahre seit 1937 ziemlich voll 

standig vorhanden sind6). Damit erhalt das Quellenmate 
rial erst eine Aufgliederung in Bezugsflachen, die den na 

tiirlichen Landschaften: Beckenebenen ? 
Neogenplateaus 

? 

Steppengebirge 
? 

Talgaue und Becken in den Randgebir 
gen 

? 
wenigstens in der Grofienordnung einigermafien ent 

sprechen. 

Als Mafistab fiir die jiingere kulturlandschaft 
liche Entwicklung Inneranatoliens kann in erster 

Annaherung die Ausweitung der Cerealienpro 
duktion herangezogen werden, die flachenmafiig 
im Gesamtbereich Inneranatoliens iiber 90 % des 
bebauten Landes in Anspruch nimmt7), wobei der 

Weizen mit einem Anteil von maximal 82% 

(Prov. Ankara) bis minimal 55% (Provinzen 
Kayseri und Nigde) eine dominierende Stellung 
einnimmt, wahrend der Anteil der Gerste sich 
ziemlich gleichmafiig zwischen 15 % und 25 % be 
wegt und nur im Norden, Prov. (Jorum, auf 38 % 

ansteigt. Der Roggenanteil spielt nur in Kappa 
dokien eine nennenswerte Rolle, wahrend der 
Hafer meist unter 5 % bleibt und nur in der Pro 
vinz Eskisehir 8 % erreicht. 

6) Originale einzusehen in: Ziraat Istatistik Genel Mii 

diirlugu (Generaldirektion der Landw. Statistik), Ankara. 

7) Diese und die folgenden Werte nach den Quellen der 

turkischen unveroff. landw. Statistik, und: Agricultural 
Structure and Production, Publ. No. 387, hrsg. v. Istatistik 

Umum Mudiirlugii (Gen.-Direktion fiir Statistik), Ankara. 

Eine Reihe charakteristischer Unsicherheitsfaktoren be 
lastet diese Angaben und schrankt die Moglichkeiten ihrer 

Darstellung ein, was in den publizierten, meist nicht ab 

gerundeten Produktions- und Anbauflachenzahlen auf Pro 
vinz- oder Landesbasis im allgemeinen nicht zum Ausdruck 
kommt: Da ist zunachst das vollige Fehlen einer Karte der 

Verwaltungsgrenzen, begriindet im Fehlen einer Kataster 

vermessung. Samtliche Flachenangaben fiir Verwaltungs 
einheiten basieren auf der Planimetrierung recht grober 
Ubersichtskarten hochstens des Mafistabes 1 : 800 000. Da 
durch sind die Differenzen verschiedener Angaben betracht 
lich bis zu 25?/o8), je nachdem welche Dienststelle die 

Areale errechnet hat. Eine kreisweise Darstellung der fak 
tischen Kulturflachen ist mit aus diesem Grunde noch nicht 
zu konstruieren. Mit Hilfe des Gemeindeverzeichnisses der 

Volkszahlung 1955 9) und der Topographischen Karte 
1 : 200 000 kann man, wie in Abb. 1 geschehen, wenigstens 
etwas besser angenaherte Kreisgrenzen entwerfen, als sie 
die bisher publizierten Karten enthalten. Kompliziert wird 
der Vergleich der Angaben iiber Flache, Bevolkerung, Pro 
duktion usw. unter anderem dadurch, dafi fast jedes Jahr 
aus den bestehenden Kreisen einzelne Amtsbezirke als neue 
Kreise ausgegliedert werden. Dieser Prozefi kennzeichnet 
zwar durch die Angleichung der Kreisflachen-Grofien an 
den Landesdurchschnitt das wachsende Eigengewicht der 
friiheren Steppenkreise, erschwert aber andererseits die Auf 

bereitung des Materials verschiedener Jahre, denn die An 

gaben fiir die friiheren, grofieren Kreise miissen mehr oder 

weniger ausschliefilich nach mundlichen Angaben lokaler 
Beamter und nach eigener Gebietskenntnis auf die Nach 

folgekreise verteilt werden. In der Darstellung Karte 1 ist 
der Stand der Kreisgrenzen 1955 eingetragen, bei dem 

gegeniiber 1937 im dargestellten Gebiet 24 Kreise neu ge 
schaffen sind. Seitdem sind 13 weitere Kreise selbstandig 
geworden, vor allem durch Ausgliederung aus den Kreisen 
des bisherigen Steppengebietes. 

Ein weiteres Problem dieser Art ergibt sich durch die 

Ungleichwertigkeit der Erhebungen in den einzelnen Ver 

waltungsgebieten. Die Turkische Landwirtschaftsstatistik 

gibt beispielsweise fiir die Provinz Konya fiir 1960 
2 612 146 ha Ackerland (Getreide einschl. Brachen) an10), 
eine Zahl, die eine Genauigkeit vortauscht, die noch auf 

Jahre hinaus nicht erreicht werden kann. Darin ist z. B. der 
Kreis Cihanbeyli mit 100 000 ha Weizenanbauflache ent 

halten, also eine ganz grob geschatzte Zahl. Die anderen 
Kreise enthalten ahnlich grobe Schatzungen zumindest bei 
den Angaben der Brachflachen. Samtliche Werte, auch die 

genauer scheinenden, beruhen auf Schatzungen der regio 
nalen Landwirtschaftsbeamten, deren Angaben auf folgen 
den Erfahrungen basieren: 
1. Der Durchschnittsertrag an Getreide betragt im mehr 

jahrigen Mittel knapp 1 t/ha, mit regionalen Schwankun 

gen. 
2. Der Eigenbedarf der Bauern ist mit ca. 150 kg/ha fiir 

Saatgut und 250 bis 300 kg/Jahr/Person fiir Ernahrung 
(z. Vergleich: USA ca. 80 kg pro Person) anzusetzenn). 

3. Von dem auf den Markt gelangenden Getreide werden 
etwa 95 ?/o durch die staatliche Aufkauforganisation er 
fafit (Toprak Mahsulleri Ofisi). Dieser Anteil der Pro 
duktion ist als einziger genauer abzuschatzen. 

8) Beispielsweise: Kreis Kulu nach Census of Population 
1955, Istatistik Genel Mudiirlugu Publ. No. 412: 2215 km2; 
nach den statist. Angaben der Verw.- u. Straftenkarte der 
Prov. Konya (unveroff.) 1628 km2! 

9) Census of Population 23. Oct. 1955. Istatistik Genel 

Mud., Publ. 412. 

10) Nach unveroff. Zahlen a. d. Amt f. Landw. Statistik, 
Ankara. 

n) Nach: H. Bross, Commercial Grain Program Turkey, 
Final Report. U.S.A. Operations Mission to Turkey (Hrsg.), 
Ankara 1955. 
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4. In den Grundbuchern sind theoretisch alle unter Kultur 
genommenen Flachen eingetragen (Tapulama arazisi). 
Diese Angaben liegen jedoch oft niedriger als die Schat 
zungen der Landwirtschaftsamter, da die Eintragung der 
Grundstiicke oft um einige Jahre der Kultivierung nach 
hinkt. 

Der Vergleich der kreisweisen Darstellung 
(Abb. 1) der Ackerlandflachen mit einer topogra 

phischen Karte ist nun recht aufschlufireich. Er 

zeigt zunachst den aufierordentlich geringen An 
teil der randlichen Gebirgskreise, die aus diesem 

Grunde auch teilweise mit in die Darstellung ein 

bezogen sind. Hier liegt der absolute Kulturland 
anteil ? vor allem in den Kreisen des Taurus ? 

meist um 10?15 %. Diese Tatsache ist an sich 

i o P e3 \_^\ H1 huXv.vi A >? / \ ^-\/ S- J V Uu I On / * ^?^ No / \ n /- _ T ' 
FJ^v if } - * { 
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naheliegend und zu erwarten, aber bei einer pro 
vinzweisen Darstellung, wie sie z. B. E. Tumerte 
kin 1955 gegeben hat, fiihren die geringen Kultur 
landanteile der Gebirgskreise dazu, dafi die ganze 
Provinz Konya nur zu 20?30% agrarisch ge 
nutzt erscheint12. Auch in diesen Gebirgskreisen 
ist zwar teilweise eine Ausweitung des Getreide 
landes festzustellen, die gelegentlich sogar 100% 
uberschreitet, sich aber doch in der absoluten 
Flache bescheiden ausnimmt gegeniiber den Fla 
chen der Steppenkreise. Der Gegensatz ist am 

Nordrand des Taurus am auffalligsten: Hier steigt 
das Gebirge in breiter Front mauerartig iiber die 
Beckenreihe des nordlichen Taurusvorlandes auf, 
weithin verlaufen die Verwaltungsgrenzen auf 
den nordlichen Kammen des Gebirges und gren 
zen damit die Getreideebenen von den wirtschaft 
lich zuriickbleibenden Gebirgsregionen ab. Ein 
ahnliches Bild ergibt sich am Nordwestrand Inner 

anatoliens, wo die waldreichen Gebirge der K6 

roglu-Daglari die Reihe der Becken von (Jubuk 
- 

Miirted Ovasi ? 
Ayas 

- 
Beypazari begrenzen. 

Weniger schroff erscheint der Obergang nach 
Osten und Westen, wo Inneranatolien seine natiir 
liche Fortsetzung in Beckenreihen und Stromfur 
chen findet: Bis in den Raum Afion Karahisar und 
Eskisehir im Westen reichen die ausgedehnten 
Neogenplateaus Phrygiens. Immerhin war hier, 
naher an dem wirtschaftlich fortgeschritteneren 
Agais-Gebiet, die Ausdehnung des Kulturlandes 
bereits 1937 so stark, dafi der Zuwachs bis 1960 
sich in geringeren Ausmafien bewegt als im Osten 
Inneranatoliens. In diesem Raum ? etwa ostlich 
der Linie Yozgat 

- Nevsehir ? 
beginnt eine auf 

fallende Unterschiedlichkeit sowohl der absoluten 
Flachenanteile des Getreidelandes wie auch ihres 
Zuwachses seit 1937. Der Vergleich mit der topo 
graphischen Karte zeigt hier das Zusammenfallen 
der Kreise mit hoherem Kornlandanteil mit den 

Raumen, in denen sich langs des oberen Kizil 

Irmak, des Delice ?ay und (Jekerek noch grofiere 
Beckenebenen aneinanderreihen, wahrend dazwi 
schen bereits die grofieren Gebirgsmassive des ost 
lichen Kappadokien dem Anbau starkere Schran 
ken setzen. Nordlich Sivas (in Abb. 1 nicht mehr 

dargestellt) setzen dann die pontischen Ketten 
sudlich des Kelkit-Grabens der Ausweitung der 

Getreidewirtschaft eine ahnliche Schranke wie die 

Koroglu Daglari nordlich und nordwestlich An 
kara. Lediglich im Gebiet um ?orum, wo der Kizil 
Irmak eine breite Einbiegung der pontischen 
Scholle zum Durchbruch zum Schwarzen Meer be 

nutzt, reicht das Gebiet grofierer Getreideareale 
etwas weiter nach Norden. 

Die quantitativ wichtigste Ausdehnung erfuhr 
das Getreideland und damit praktisch das Kultur 

12) E. TUMERTEKIN, Vgl. Lit. 3). 

land im siidlichen Inneranatolien, hier ist der ent 
scheidende Schritt von den Beckenebenen auf die 

Neogentafeln erfolgt. In den Kreisen Cihanbeyli, 
Kulu, Yiinak, Polatli, Haymana, Akseray und 
Konya (fiir Bala liegen keine verlafilichen An 

gaben vor) hat eine Ausweitung der bebauten Fla 
chen bis auf 60?80 % der Gesamtflache stattge 
funden, grofitenteils um mehrere 100% gegen 
iiber dem Stand von 1937. 

Aber auch im westlichen Kappadokien ist die 

Expansion betrachtlich, was im Kartogramm 
(Abb. 1) wegen der hier hrstorisch bedingten 

Kleinheit der Verwaltungseinheiten auf den 
ersten Blick weniger auffallt. Bei den merkwurdig 
hohen Angaben fiir 1937 in den Kreisen Cihan 

beyli, Akseray, auch wohl Konya, wird man in 

Rechnung stellen miissen, dafi gerade in diesem 
inneren Gebiet um den Salzsee (Tuz-G6lii) friiher 

weithin eine mehrjahrige Brache iiblich war, deren 
Flachen mit in die Zahlen einbezogen sind. Inzwi 
schen ist auch hier der Ubergang zu zweijahrigem 
Turnus erfolgt, so dafi also die Werte fiir 1960 
besser als die fiir 1937 vergleichbar sind. 

Dieses beachtliche Ausmafi der Erschliefiung der 
alten inneranatolischen Steppengebiete fiir den 
Ackerbau findet in neueren Wirtschaftskarten 
meist noch nicht Beriicksichtigung, die friiheren 
Zustande der Steppenweide bei teilweise nomadi 
scher Lebensweise wirken noch bis in die Darstel 

lungen in neueren Atlanten hinein14. 
Die Gebiete zwischen Ankara, Konya, Kayseri 

und Eskisehir sind nun auch diejenigen des vor 
herrschenden einseitigen Regenfeldbaus mit alien 
seinen Risiken. Wahrend in den Becken des Ge 

birgsrandes und zwischen den Steppentafeln noch 
eine gewisse zusatzliche Bewasserung von den Ge 

birgsbachen her oder aus den zahlreichen vom 
Staatswasserbauamt erschlossenen Brunnen15) 

moglich ist, fehlen derartige Intensivierungsreser 
ven und Moglichkeiten des Obst- und Gemiise 
anbaus auf den flachenmafiig entscheidenden neo 

genen Kalk- und Tuff-Plateaus. Die einst domi 
nierende Kleinviehzucht bleibt die einzige Ergan 
zung fiir die Getreidebauern. Der Riickgang der 
Kleinviehbestande ergab sich zwangslaufig aus 
der Spezialisierung auf den Weizenbau. Die Vieh 

13) Genauere Schatzungen sind vor allem wegen der 
unsicheren Kreisflachen-Grofien nicht moglich, vgl. oben 
unter 8) 

14) Z. B.: Dierke Weltatlas, Aufl. 1957, Karten S. 76/77, 
102; H. Lautensach, Atlas zur Erdkunde, Aufl. 1954, 

Karten S. 80, 85, 87. Dem neueren Zustand ist erstmalig 
Rechnung getragen in der Wirtschaftsk. d. Turkei von H. 

Louis, Grofier Herder-Atlas 1958, S. 153. 

15) Insges. sind in der Turkei i. d. J. 1952?60, vor allem 
in den Becken des Inneren, 1174 erfolgreiche Brunnen 

bohrungen vom Staatswasserbauamt durchgefuhrt worden, 
davon 167 artesische Brunnen. (Nach: DSI Faaliyetlerini 
Gosterir Harita Biilteni, Ankara 1961.) 
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statistik der Turkei16) zeigt fiir die Jahre 1940 bis 
1950 eine merkliche Konstanz der Kleinviehbe 
stande um 43 Mill. Stuck, der bis 1960 ein Anstieg 
um ca. 50?/o folgt. Diese Entwicklung diirfte vor 
allem auf die Reduzierung der Herden der ehe 

maligen Steppengebiete, bei gleichzeitigem, seit 
1950 aus politischen Griinden beschleunigtem An 

stieg der Bestande in den Gebirgslandschaften zu 
ruckzufuhren sein. Die Angaben zahlreicher Be 
amter und Bauern der Steppenkreise bestatigen, 
dafi die Kleinviehbestande sich seit etwa 1940 um 
50?75 ?/o verringert haben. 

Die Niederschlagsabhangigkeit des Ackerbaus 
auf den flachenmafiig entscheidenden Neogen 
tafeln macht sich auch in den Getreidebilanzen des 
Landes recht stark bemerkbar, wie E. Tumertekin 
durch Vergleich der Produktionsergebnisse mit der 

jahrlich wechselnden Ausdehnung der semiariden 
Gebiete gezeigt hat17). Praktisch hat die Turkei 
nur 1952?54 einen nennenswerten Getreide-Ex 

portiiberschufi gehabt, dabei 1954 mit 1,4 Mill, t 
an vierter Stelle hinter den USA, Kanada und Ar 

gentinien. Erst 1959 erreichte der Export mit 
271 000 t18) wieder ein nennenswertes Ausmafi, 
in den zwischenliegenden Jahren mufite Getreide 

importiert werden. Dennoch bleibt, auch bei 
schlechten Ernten, der Charakter Inneranatoliens 
als Getreideiiberschufigebiet zumindest innerhalb 
des Staatsgebietes bestehen, weitgehend eine Folge 
der relativ diinnen Besiedlung des ehemaligen 
Steppenlandes19). Hierin liegt die Andeutung 
einer Parallele zur Entwicklung diinn besiedelter 

Viehzuchtgebiete zu Getreidebaulandschaften in 
der Neuen Welt, was aber hier nicht naher ver 

folgt werden soli. 
Die Voraussetzungen und Anlasse dieser Ent 

wicklung sind hinreichend bekannt und beschrie 

ben20). Aber weder die Zehntausende von mehr 
oder weniger geschenkten Traktoren und Land 
maschinen aus den USA, die Stiitzungspreise der 

Regierung, noch die Steuerfreiheit der Bauern hat 
ten diese Entwicklung hervorzurufen vermocht 
ohne den gleichzeitigen oder bald folgenden Aus 
bau eines Sammel- und Lagerungs-Systems. Die 
bisher iibliche Stapelung des Getreides zu ebener 
Erde an den Stationen der anatolischen Bahn 
linien war neben dem Fehlen besserer Lagermog 
lichkeiten eine Folge der sich bis in den Januar 
hinziehenden Ablieferung, was wiederum auf die 
zeitraubenden traditionellen Dreschmethoden zu 

16) The Summary of Agricultural Statistics 1939?59. 

Istatistik Genel Mud. Publ. 402. 

17) E. Tumertekin, Tiirkiye kurak bolgelerinde bugday 
yetisme devresi ile kurak devre arasindaki zaman miinase 

beti. Revue de Geogr. Turque 13/14. Istanbul 1955. 

18) Vgl. Lit. 16. 

19) Vgl. Lit. 2, Karte b. S. 64. 

20) Vgl. Lit. 1)-4), ferner zahlr. Aufsatze vor allem in 

der Review of the Geogr. Inst. Istanbul. 

riickzuf iihren ist. Dazu kam das Fehlen aller Mog 
lichkeiten zu rationeller Verladung und Reinigung 
des bis zu 8 ?/o verschmutzten Getreides21) was die 

Konkurrenzfahigkeit auf dem Weltmarkt stark 
herabsetzte. Es sind daher in den Jahren 1955 bis 
1960 in grofier Zahl Silos auf gestellt oder gebaut 

worden, in der Mehrzahl in den USA vorfabri 
zierte 6000-Tonnen-Elevatoren aus Stahl, erganzt 
durch einige Hauptsammelsilos in den Hafen (vgl. 
Abb. 2). Die kleineren Silos fungieren inzwischen 

^^\^J^^\^y^\!^T 2-60001-Silo 
f 

1 10-25000T- " 

50-60000T- ? 
~~~ Bahnlinie ^ 100000t 

Abb. 2: Verteilung der Getreidesilos und mechanisierten 

Stapelplatze in der Tiirkei nach dem in der Planung von 
1955 vorgesehenen Stand. 

(Inzwischen erreicht und uberschritten) 

als lokale Sammelstellen in fast jeder Kreisstadt 
Inneranatoliens, und die Silhouetten dieser kleinen 
Landstadtchen werden heute weniger durch die 
schlanken Minaretts als durch die plumpen Silo 
tiirme gekennzeichnet, deren Verbreitung die 

Getreide-Uberschufigebiete der Tiirkei charakte 
ristisch demonstriert (Abb. 2). Die Mehrzahl kon 
zentriert sich auf, Inneranatolien, daneben spielt 
noch Thrakien und das siidostliche Taurusvorland 
eine gewisse Rolle. In Abb. 2 ist die Planung von 
1955 nach H. Bross21) dargestellt, die heute im 

wesentlichen erreicht ist. Es miifiten sogar noch 

einige weitere Silos verzeichnet werden, z. B. ?u 
buk nordlich Ankara oder Karapinar Provinz 

Konya, die neu hinzugekommen sind. Fiir die 
Standorte ist weithin die Lage an einer Bahnlinie 

bestimmend, auf der dann der Abtransport zu den 

jeweils frachtkostengiins tigs ten Hafen erfolgt. 
Den Zubringerverkehr besorgen Lastwagen klei 
ner Unternehmer oder die Bauern selbst mit ihren 
Traktoren oder Pferde- und Ochsenwagen, fiir die 
wahrend des grofiten Teils des Jahres praktisch 
kein Dorf unerreichbar ist. 

77. Die Siedlungen des Kreises Konya 

Um die Einfliisse dieser jungen wirtschaftlichen 

Entwicklung auf die Physiognomie der Landschaft 

21) H. Bross, Commercial Grain Programm Turkey, 
Final Report. USA-Operations Mission to Turkey (Hrsg.) 
Ankara 1955. (Hektogramm) 
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<< Abb. 3: Die landlichen Siedlungen im Kreis Konya. 

Legende: 1. Gebirge; 2. Scnwemmfacher, neogene Schicht 
tafeln; 3. Alluviale Beckenebenen; 4. Siimpfe, Salzwiesen; 
5. Fliisse und Bache, grofiere Kanale; 6. Kreis-(Kaza-) 
Grenzen; 7. Amtsbezirks-(Nahiye-)Grenzen; 8. Regen 
feldbaugebiete; 9. Regenfeldbau mit gelegentlicher Meh 

rungsbewasserung; 10. Regelm'afiig bew'asserte Gebiete; 
11. Alte dorfliche Siedlungen; 12. Zwischen Ende d. 19. Jh. 
und etwa 1935 zu festen, standig bewohnten Dorfern ge 
wordene Yaylas; 13. Seit etwa 1935 zu festen, standig be 
wohnten Siedlungen gewordene Yaylas; 14. Wie 13, aber 
ein gewisser Teil der Bewohner verlafit die Siedlung im 

Winter; 15. Zugehorigkeit der betr. ehemaligen Yayla (kl. 
Buchst.) zu dem jeweiligen Mutterdorf (gr. Buchstabe): 
A: Zivacik; B: Akviranki?la; C: Obruk; D: Eskiil; E: 
Sultanhan; F: E?mekaya; G: Calak; H: Karapinar; I: 

Ismil; 16. Lage der in Abb. 6, 7 und 8 

dargestellten Gemarkungen. 

verfolgen zu konnen, mufi der Mafistab der Be 
trachtung vergrofiert werden, weshalb hier der 
Landkreis Konya als beispielhafter Ausschnitt 
Inneranatoliens herausgegriffen werden soli. Die 
ser Kreis hat bei seiner beachtlichen Grofie von ca. 
6200 km2 (zum Vergleich: Reg.-Bezirk Osnabriick 
6205,65 km2) Anteil an den vier wichtigsten 
Landschaftstypen Inneranatoliens: Den hoheren 
randlichen Gebirgen, hier dem NW-SE streichen 
den inneren Zug des mittleren Taurus mit Hohen 
bis um 2200 m; ferner an den alluvialen Becken 
ebenen (Ovas), hier Konya- und Zivarik-Ova; 
weiterhin werden die zahlreichen kleineren Step 
pengebirge reprasentiert durch den um 1400 m 
hohen Konya-Boz-Dagi; und schliefilich hat der 
Kreis noch Anteil an den neogenen Kalk-Mergel 
Tafeln sudlich des Salzsees und ostlich der Ziva 
rik-Ova, so dafi lediglich die vulkanischen Land 
schaften fehlen, um ihn als ein representatives Ab 
bild fiir Inneranatolien gelten zu lassen. Weitere 
Grunde fiir die Wahl dieses Ausschnittes ergeben 
sich durch die Moglichkeit, hier regional an das 
Forschungsgebiet von H. Wenzel 5) anzuschliefien 
und zugleich die Fortschritte der Entwicklung 
gegeniiber seinen Beobachtungen festzustellen, 
schliefilich aber die Moglichkeit, gemeindeweise 

Daten der Kulturlandflachen fur 1937 und 1960 
zu erhalten und damit die Darstellung etwas mehr 
dem Mafistab europaischer Kulturlandschafts 
untersuchungen anzunahern. Abb. 3 zeigt, wie sich 
danach der Stand der Entwicklung der landlichen 
Siedlung darstellen lafit. 

Zunachst wurde versucht, das in Abb. 1 nur diagram 
matisch dargestellte Ausmafi der heutigen Kulturlandflachen 
in seiner wahren Lage und Ausdehnung einzutragen. Das 

Verfahren bleibt dabei mangels Gemeindegrenzenkarten 
notwendigerweise grob und ist nur im Mafistab des Original 
entwurfes zu rechtfertigen (1:200 000). Die im Grundbuch 
eingetragenen Ackerflachen (1960 revidiert) wurden plani 

metrisch so um die jeweiligen Dorfer herum placiert, wie es 
ihrer Lage nach der Gelandebeobachtung etwa entspricht. 

Da auf den ebenen Flachen der Becken und der Plateaus 
die Ackerfluren im allgemeinen ohne zwischengeschaltete 

Weideflachen zusammenstofien, gleicht sich eine Verschie 
bung der einzelnen Flurareale zwischen den bekannten 
Grenzen der Amtsbezirke, den Randern der Gebirge und 
den Siimpfen aus. Schwieriger ist die Darstellung der von 
'Odland durchsetzten Ackerfluren der Gebirgsdorfer. Hier 
diirfte der grofite Teil der Flur jeweils an den flacheren, 
talnahen Hangen um die Dorfer herum zu lokalisieren sein. 

Die Areale stimmen hier nur in der Grofie und einiger 
mafien in der Lage, weniger in der Umgrenzung und gar 
nicht in der Geschlossenheit mit den tatsachlichen Verhalt 
nissen uberein. Das letztere gilt auch fiir die Umgrenzung 
der noch nicht agrarisch genutzten Flachen auf dem Plateau 
land ostlich des Boz-Dagi, im Amtsbezirk Obruk. Diese 
restlichen Steppenflachen sind im allgemeinen da zu finden, 

wo an flachen Verbiegungen der Kalktafel das schwach ge 
neigte Gelande eine starkere Abtragung des Bodens ermog 
licht hat, wenn sie auch gelegentlich noch in kleinen Resten 
zwischen dem Ackerland zu finden sind. Ober die Grenzen 
des Kreises Konya hinaus sind die Anbauareale nicht ge 
meindeweise, sondern kreisweise eingetragen und ent 

sprechend ungenauer. 

Die Verteilung des Kulturlandes in dem darge 
stellten Gebiet zeigt nun zunachst die fast restlose 
Erschliefiung der Becken und Plateaus fiir den 
Ackerbau. Das Ausmafi moglicher Bewasserung 
differenziert allerdings dieses Bild. Vorwiegend 
da, wo perennierende Bache in die Ova eintreten, 
reicht das Kulturland bis an das Gebirge heran, 
wie bei Sille, Konya, Hatip. Nur an diesen Stellen, 
wo eine Bewasserung moglich ist, lohnt die Kulti 
vierung der steinreichen Gebirgsfufi-Schwemm 
ebenen, die sonst noch weitgehend, auch in der 
Umgebung der Stadt selbst, Steppenweide sind. 

Der Begriff ? Bewasserung" mufi dabei hier wie 
in den meisten altweltlichen Bewasserungsgebie 
ten differenziert werden, denn es handelt sich um 

mindestens zwei nach der Intensitat zu unterschei 
dende Formen. Bewasserungsland im eigentlichen 
Sinn, mit regelmafiiger Wasserzufiihrung, ausge 
bauten und festliegenden Zuleitungs- und teil 
weise auch Ableitungsgraben, mit hohem Anteil 
von Baumkulturen oder anderen, auf die Wasser 
zufiihrung angewiesenen Kulturen gibt es nur 
in relativ bescheidenem Ausmafi. Die engere Um 
gebung von Konya gehort dazu, wo die Gemar 
kungen von 10 Dorfern zu grofien Teilen Gebiete 
intensiver Bewasserung umfassen. Durch seinen 
hoheren Anteil an Baum- und Gartenkulturen 
rechtfertigt dieses Gebiet bis zu gewissem Mafie 
die oft verwendete Bezeichnung ?Oase", soweit sie 
die Physiognomie dieser Kulturlandschaft gegen 
iiber den umgebenden Regenfeldbaugebieten aus 
driicken soil. Ahnlich erscheint aus einiger Entfer 
nung das bereits aufierhalb des Kreises gelegene 
Gebiet um ?umra, das sein Wasser vom Qarsam 
ba-^ay, dem grofiten die Ebene erreichenden 
Flufi, erhalt. Fiir das intensiv bewasserte Gebiet 
NW (Jumra allerdings, das sich in Richtung auf 
Konya bis etwa 15 km vor die Stadt erstreckt, gilt 
diese Charakterisierung schon nicht mehr; die Be 
wasserung dient hier lediglich der Steigerung der 
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Getreideertrage und neuerdings teilweise dem 
Zuckerriibenanbau, Baumkulturen fehlen vollig. 

Selbst innerhalb der Gebiete, die aus einiger 
Entfernung den Eindruck von Fruchtgarten er 

wecken, spielt der Getreidebau die entscheidende 
Rolle. Auch auf den regelmafiig bewasserten Fel 
dern wird vorwiegend Weizen angebaut, ja sogar 
ein Brachejahr wird von denjenigen Bauern, die 
sich das durch grofieren Landbesitz leisten konnen, 
eingeschaltet. Lediglich entlang der Feldraine, die 
als Furchenraine zugleich Zuleitungsgraben sind, 
stehen die Obstbaume (vorwiegend Aprikosen 
und Apfel) und Pappeln (als Bauholz) dicht ge 
reiht, wahrend die noch intensiver bewasserten 

Wein- und Gemusegarten relativ sehr kleine Fla 
chen einnehmen. Fiir den Kreis Konya wird dieses 
intensiver bewasserte Land auf 7150 ha geschatzt, 
im Kreis (Jumra auf 18 335 ha22) wo von etwa die 

Halfte im Ausschnitt der Abb. 3 liegt. 

Erheblich grofier sind die Gebiete, die gelegent 
liche Mehrungsbewasserung erfahren und damit 
den zweiten, extensiveren Typ des bewasserten 
Ackerlandes darstellen. Das unterschiedlich starke 
?Abkommen" der Gebirgsbache in den einzelnen 

Jahren erlaubt keine regelmafiige Bewasserung, 
aber immerhin ein Ausnutzen des gelegentlich vor 
handenen Wassers. In mehr oder weniger proviso 
risch angelegten, flachen Graben entlang der Feld 
raine und Wege versucht man, das Wasser auf so 
viele Felder wie moglich zu verteilen, wo es in 
dem bearbeiteten, lockeren Boden leichter ein 

dringt, wahrend es friiher in den tiefsten Teilen 
des Beckens in riesigen, flachen Pfiitzen verdun 
stete. Die Methode ist nicht geregelt ; die Oberlieger 
bewassern ihre Felder, soweit die Gefallsverhalt 
nisse und die anfallende Wassermenge es gestat 
ten, und zwar in der Regel nur einmal, bis der 
Boden durchfeuchtet ist. Der Uberschufi wird von 
den Graben der nachsten Dorfer aufgefangen und 
nach Reichtum und Einflufi der einzelnen Bauern 
verteilt. Die Existenz der flachen Graben' gibt 
Hinweise iiber die Ausdehnung dieses Verfah 
rens, bei dem naturgemafi die am weitesten bek 
keneinwarts gelegenen Dorfer am seltensten die 
Chance haben, ihre Ertrage auf diese Weise bis 
zu 50%> zu steigern. Diese Art der Mehrungsbe 
wasserung ist in keiner Statistik bisher beriicksich 

tigt. Dennoch werden erhebliche Anstrengungen 
unternommen, dieses Verfahren auszudehnen und 
zu regelmafiiger Bewasserung auszubauen. Alle 

Mafinahmen des Staatswasserbauamtes in Inner 
anatolien zielen darauf hin, durch Verlangerung 
der Hauptkanale von den Gebirgsbachen bis ins 
Zentrum der Ebene oder durch Erschliefiung von 

22) Nach unveroff. Statistiken in der Landw.-Verwaltg d. 

Prov. Konya. 

Brunnen23) die Bewasserungsmoglichkeiten zu 
vermehren. Negative Auswirkungen sind dabei 
natiirlich nicht ausgeblieben, obwohl sie hatten 

vorausgesehen werden konnen. So hat die Verlan 

gerung der Hauptkanale bis zu den Dorfern im 
Zentrum des Beckens in den Jahren 1950?55 da 
zu gefiihrt, dafi die lockeren Lehmboden wegen 
zu starker Wasserzufiihrung und mangelnder 
Drainagemoglichkeiten sehr rasch vernafiten und 
sich verdichteten. 

Beispielsweise mufite in der Gemarkung Eroldiiren die 

Verwendung des Grabennetzes, das in den Jahren 1952?53 

angelegt war und 1954 eine aufiergewohnlich gute Ernte 

ermoglichte, wieder aufgegeben werden. Die Zusatzbe 

wasserung ist jetzt wieder auf den nordwestlichen Gemar 

kungsteil beschrankt, der infolge schwachen Gefalles eine 

gewisse Drainage hat. Die vernafiten Boden bringen heute 

geringere Enrage als vor der Bewasserung und miissen 
deshalb zum Teil als Weide genutzt werden. Es bleibt aber 
die einmal angelegte Gliederung der Feldmark durch das 
Netz flacher Graben, das der Physiognomie der Kultur 
landschaft einen spezifischen Zug verleiht. Die Kenntnis 
dieses jungen Grabennetzes und seiner teilweise nur kurzen 
Funktionsdauer diirfte von Wichtigkeit sein fiir die noch 
ausstehende Untersuchung der historisch-siedlungsgeogra 
phischen Frage, ob und inwieweit in friiheren Epochen 
ahnliche Versuche zur Ausdehnung des Gebietes der Meh 

rungsbewasserung gemacht worden sind. Leider liefern uns 
die Planungen und Studien des Staatswasserbauamtes zwar 
in grofier Zahl Informationen iiber Grundwasserverhalt 

nisse, Boden, zu bauende Kanale u. a. Projekte, aber keiner 
lei genauere Auskunft iiber die bisherigen Verhaltnisse der 

Bewasserung und der geplanten Wasserverteilung im einzel 
nen. Der Staat schafft das Wasser ? was die Bauern damit 

machen, ist noch weitgehend deren Sache. Das fiihrt aufier 
den oben genannten Mifistanden zu komplizierten Rechts 

unklarheiten, die das Verstandnis des gegenwartigen und 
des geplanten ?Funktionierens" zusatzlich erschweren. Es 
handelt sich bei dieser Mehrungsbewasserung um relativ 
beachtliche Flachen, die fiir die Becken des inneren Taurus 
randes sicher mit 20?30 % zu veranschlagen sind, und auch 
im Gebirge diirfte ihr Anteil wegen der leichten Wasserbe 

schaffung und der Bodenknappheit nicht unbetrachtlich sein. 

In denjenigen Teilen des Konya-Beckens, die 
vom Wasser der Taurusbache nicht mehr erreicht 
werden ? der Boz-Dagi spielt als Wasserspender 
keine Rolle ? herrscht reiner Regenfeldbau, eben 
so wie im Gebiet der Plateaus ostlich des Boz 

Dagi und westlich der Zivarik-Ova, wo ohne 
hin die meist sehr tiefen Brunnen nur zur 

Trinkwasserversorgung von Mensch und Vieji 
ausreichen. Diese Gebiete sind zuletzt der grofi 
flachigen Ackernutzung erschlossen. Aufier den 

genannten flachen Graben der Mehrungsbewas 
serung fehlen hier auch die ?Ackerberge" an den 

Feldrainen, die in den schon langer in Kultur ge 
nommenen westlichen Teilen des Beckens das Par 
zellennetz oft deutlicher hervortreten lassen, und 

23) Allein in der Konya-Ova sind 13 artesische Brunnen 
erbohrt worden, deren Wasserforderung bisher die Be 

furchtungen von H. Louis (1955, S. 67) nicht bestatigt. 
Nach: Konya Ovasinin yeraltisuyundan sulanmasina ait 

i$letme avan projesi. Devlet Su I?leri Ne?riyati No. 66?1. 
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die hier infolge meist maschineller Bearbeitung 
und bereits maschineller Anlage, infolge fehlen 
der Markierung der Grenzen, grofier Flachen der 

Schlage und daher unbesorgtem ?Uberpfliigen" 
sich auch nicht entwickeln. Zaune, Hecken und 

Wallraine, wie sie die Agrarlandschaft der nord 
anatolischen Gebirge weithin kennzeichnen, fehlen 
in Inneranatolien ohnehin, so dafi die weiten Fla 
chen der Becken und Plateaus nur beim Blick aus 

einiger Entfernung oder von einer Anhohe aus 
durch die Parzellierung gemustert erscheinen, wah 
rend es aus der Nahe sogar oft schwer ist, die 
Grenze zwischen einem Stoppelfeld und einem 
Brachfeld zu identifizieren. 

Die Gestaltung, Anordnung und wirtschaftliche 
Funktion der landlichen Siedlungen hat nun im 
Zuge dieser Expansion des Ackerbaues erhebliche 

Wandlungen durchgemacht. H. Wenzel unter 
schied noch 1937 drei Zonen24), die sich im wesent 
lichen parallel zum Gebirge anordnen, von denen 
die innere durch vorherrschenden Acker- und 
Gartenbau mit starkem Bewasserungsanteil im 
Gebiet der grofien, alten Dorfer gekennzeichnet 
sei, die mittlere durch Viehzucht mit noch starkem 

Ackerbau, und die aufiere schliefilich durch Vor 
herrschen der Viehzucht bei untergeordnetem 
Ackerbau von den meist nur im Sommer bewohn 
ten ? Yaylas" aus. Durch den Ausbau des Netzes 
der kleinen, flachen Kanale der Mehrungsbewas 
serung hat sich die erste dieser Zonen im Raum 

Konya etwa bis auf die Linie Tomek ? Zivecik ? 

Yarma ? Ismil vorgeschoben, das heifit bis in die 
Mitte des Beckens, ja, im Gebiet des Carsamba 
Cay sogar bis an den gegeniiberliegenden Becken 
rand. Wenzels mittlere Zone nimmt heute prak 
tisch den ganzen Rest ein und findet iiber die 

Neogentafel hinweg sudlich des Tuz-G6lii An 
schlufi an die entsprechende Zone bei Akseray, 

wobei aufierdem eine Verlagerung des Schwerge 
wichts von der Viehzucht auf den Ackerbau den 
Charakter dieser Zone gegeniiber Wenzels Dar 

stellung verandert hat. Die dritte Zone, die der 
dominierenden Viehzucht in den trockensten Tei 
len um den Tuz-G6lii, hat sich in eine Reihe rela 
tiv kleiner Inseln auf gelost, die der Bodenbearbei 
tung (Gebirge) oder der standigen Siedlung (un 
ergiebige Brunnen) starkere Hindernisse in den 

Weg setzen. 

Im Bereich des Gebirges und des Gebirgsrandes 
haben sich dabei kaum Veranderungen des Sied 
lungsbildes ergeben, wenn man von der Vergro 
fierung der Zahl der Gehofte und dem fortschrei 
tenden Umbruch der restlichen Weideflachen ab 
sieht. Der Bestand an Wohnplatzen und ihre 
Funktion hat sich nicht geandert, die Yaylas des 

24) Vgl. Lit. 5), Karten uber Bevolkerung und Siedlungs 
formen im Anhang. 

Gebirges sind Sommerlagerplatze in der Bedeu 
tung von Almen, meist ohne feste Gebaude, ge 
blieben. Die Gebirgsranddorfer sind meist recht 
alt; das bedeutet fiir Inneranatolien, dafi sie min 
destens bis in die Zeit der inneren Konsolidierung 
des Osmanischen Reiches um 1500 als kontinuier 
lich besiedelte dorfliche Wohnplatze zuriickzufiih 
ren sind. Uber gewisse Wandlungen, die sich in 
diesem Zeitraum ergeben haben konnten, wissen 
wir noch recht wenig. Es scheint, als sei hier und 
da eine Verlegung des Ortes von den alten Kul 

turschutthiigeln (?Hiiyuks?<) hinab auf die ebene 
Flache erfolgt. Die Ubereinstimmung einiger Dor 
fernamen in den Steuerregistern des Osmanischen 
Reiches von 157625) mit den Namen von Kultur 

schutthugeln, wie sie die KiEPERTsche Karte26) 
oder die neueren topographischen Karten verzeich 
nen, deutet darauf hin. Fast alle diese Dorfer sind 
in den Steuerregistern von 1576 namentlich ge 
nannt oder konnen bei Namenswechsel aus der 

Reihenfolge der Aufzahlung erschlossen werden, 
bei alien wird ein sehr erheblicher Anteil der 
Steuern auf Feld- und Gartenbauprodukte ge 
nannt. 

Ganz andere Verhaltnisse finden wir in dem 
Raum der bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
offenen Steppe. Nordostlich Konya beginnt dieses 
Gebiet um Tatlicak und Zivecik, weiter im Nor 
den greift es bis an den Westrand des Beckens vor. 
In diesem Bereich, der sich etwa mit Wenzels 

mittlerer Zone deckt, ging bereits imiZeitraum etwa 
zwischen 1900 und 1930 der Prozefi des Uber 
gangs der Yaylas zu festen Ansiedlungen vonstat 
ten. Wenzel konnte durch Befragungen feststel 
len, zu welchen alten Dauersiedlungen oder Mut 
terdorfern diese aus Yaylas entstandenen Dorfer 
gehorten. Der Grofiteil dieser Gruppe (im Bereich 
der Abb. 3) ist Sommerwohnplatz von Acker 
biirgern oder besser ?Viehbiirgern" aus Konya 
selbst gewesen. Mit dem wirtschaftlichen Auf 

schwung, der mit dem Bau der anatolischen und 
Bagdad-Bahn einsetzte, zugleich mit zunehmen 
der Sicherheit der offenen Steppenlandschaft, loste 
sich dieses Verhaltnis und die Siedlungen wurden 
selbstandige Dorfer. 

Das merkwurdige Ausgreifen der Kreisgrenze iiber den 
Boz-Dagi nach Norden bis in die Zivarik-Ova erinnert 
lediglich noch daran, dafi auch diese Dorfer urspriinglich 

Yaylas von Konya waren. 
Eine ahnlich auffallende Ausbuchtung zeigt die Grenze 

des Amtsbezirks Yarma um den Siidostrand des Boz-Dagi 
herum, erklarlich durch die Zugehorigkeit von Gene als 

25) Derartige Register, die das gesamte Osmanische Reich 
umfassen, existieren aus den Jahren um 1497, 1522 und 
1576. Sie sind geographisch noch gar nicht, historisch kaum 
ausgewertet. Obige Angaben entstammen dem im Archiv 
des Finanz-(Adliye)-Ministeriums aufgefundenen Register, 
Bd. Sandschak Konya, 1576. 

26) H. Kiepert, Karte v. Kleinasien in 24 Blatt. Bl. 
Konya, Berlin 1914. 
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Sommerdorf zu Ismil. Die Verwaltungsgrenzen niederer 

Ordnung zeigen hier oft, ahnlich wie in Mitteleuropa, eine 
bemerkenswerte Konstanz, deren historisch-geographische 
Aussagekraft mit obiger Feststellung noch keineswegs aus 

geschopft sein diirfte, sondern in manchen Fallen wohl noch 
erlauben wird, Aspekte der Siedlungsentwicklung bis in 
die Zeit um 1500 zuriickzuverfolgen. 

Ostlich des Boz-Dagi beginnt nun auf den Kalk 

plateaus die Region starkster neuerer Wandlun 
gen der landlichen Siedlung, das Gebiet, in dem 
die Vielzahl der ?Yayla"-Namen auf topogra 
phischen Karten bereits eine Aussage iiber die bis 
vor kurzem rein viehziichterische Nutzung nahe 

legt. Dazwischen eingestreut liegen jedoch einige 
urspriinglich grofiere landliche Siedlungen: Obruk, 
Yaglibayat, Esmekaya und Akvirankisla noch 
im Bereich der Abb. 3, nordlich wenig aufierhalb 
Eskiil, wenig ostlich Sultanhan und Karapinar. 
Nordlich des Boz-Dagi waren Zivarik, Kadinhan, 
Cihanbeyli, Atlandi und Turgut vergleichbare 
Orte. Alle diese grofien Dorfer, deren Existenz im 

Steppengebiet meist eine spezielle Lagebegiinsti 
gung zur Voraussetzung hat (meist besonders 
leichte Wasserbeschaffung), hatten ihre Funktion 
als Mittelpunkte und Wintersiedlungen (?Kisla") 
zahlreicher Sommerdorfer gemeinsam. Fiir Turgut 
und Zivarik ist dieses Verhaltnis bereits aus Wen 
zels Darstellung zu entnehmen, fiir Obruk, Eskiil, 
Sultanhan, Esmekaya, Karapinar und Ismil hat 
Verf. sich um eine Zuordnung bemiiht, deren Er 

gebnis teilweise auf Abb. 3 in Form der Buchsta 
ben bei den Ortssignaturen enthalten ist. Auffallig 
ist dabei zunachst im Gegensatz zu dem von Wen 
zel vorwiegend dargestellten Gebiet der Gebirgs 
randsiedlungen, dafi hier ganz erheblich mehr 
Sommerdorfer zu einem Mutterdorf gehoren be 

ziehungsweise gehorten: Obruk und Sultanhan 
hatten um 25 Yaylas, Karapinar etwa 50, und Es 
kiil sogar 76! Die Mutterdorf er waren entspre 
chend grofi, was in der gelegentlich noch zu horen 

den, heute aber amtlich nicht mehr gebrauchten 
Bezeichnung ?Kasaba"27) fiir diese Orte zum Aus 
druck kommt. 

Die spezifische Lagegunst oder Ungunst hat 
nun dazu gefiihrt, dafi in ihrem jeweiligen Yayla 
Bereich die Entwicklung zur heutigen Siedlungs 
struktur verschieden verlief. 

1. Obruk zunachst liegt an einer jener steilrandig in die 

Steppentafel eingesenkten, kreisrunden, tiefen Dolinen, die 

lokal ? Obruk" genannt werden, wonach der Ort auch seinen 

Namen hat. Dieses ?Obruk"28) enthalt einen etwa 4 ha 

27) J. H. Kramers, Artikel ?K6y" i. d. Encyclop. d. 

Islam, Bd. 2, S. 1161, iibersetzt Kasaba mit ?Flecken", was 

hier nicht zweckmafiig ist. Es handelt sich bei diesen Kasaba 

des alten Steppenweidegebietes namlich nicht um zentrale 

Orte niederer Ordnung fiir umgebende Dorfer, sondern zu 

sammen mit den zugehorigen Yaylas um eine Siedlung, 

jenseits deren Weidegebiet die nachste derartige ?Kasaba" 

liegt. 
28) Beschrieben von S. Erinc, On the Karst Features in 

Turkey. Review of the Geogr. Inst. Istanbul 6, 1960. 

grofien, iiber 100 m tiefen See schwach bitteren Wassers, das 
zum Tranken des Viehs noch zu verwenden ist, wahrend 
das Trinkwasser fiir Menschen aus etwa 20 m tiefen Brunnen 

heraufgewunden werden mufi. Die Existenz dieses Sees im 

Steppengebiet hat bereits in antiker, zumindest byzantini 
scher Zeit zu Siedlungen Anlafi gegeben, wie zahlreiche in 
die Moschee und die seldschukische Karavanseray-Ruine 
verbaute beschriftete Steine dieser Epochen beweisen. Aber 
nach der Verlegung des wirtschaftlichen Schwergewichtes 
von der Viehzucht auf den Ackerbau in den letzten zwei 

Jahrzehnten entfiel die Lagegunst dieses Platzes, und da 
auch die Autostrafie Konya-Aksaray einige Kilometer 

weiter sudlich daran vorbeifiihrt, verlor er auch seine einstige 
Verkehrsbedeutung, so dafi auch die Amtsverwaltung von 
Obruk nach Kizoren an die Strafie verlegt wurde. Dieser 
Verlust aller Funktionen erleichterte den Bewohnern den 
Schritt zur standigen Ansiedlung auf den bisherigen Sommer 

wohnplatzen, an denen meist ohnehin bereits feste Wohn 
hauser bestanden. Die Lage dieser Yaylas war wohl schon 

lange fest an ihre jetzigen Platze gebunden, vor allem durch 
die Brunnen, von denen jede Yayla mehrere hat, und die im 
Siiden des Amtsbezirkes Obruk, da, wo die Neogen-Tafel 
am hochsten aufgewolbt ist, bis zu 80 m tief sind. Derartige 
Brunnenschachte existieren ?seit Menschengedenken", und 
heute kann sie niemand mehr bauen. Zumindest als perio 
dische Wohnplatze sind die Yaylas also recht alt. Wann be 

gonnen wurde, auf den Yaylas feste Hauser zu errichten, ist 
noch nicht genau bekannt. Wenn man die Dimensionen der 
noch sehr kleinen, flachen und unregelmafiigen Kultur 

schutthugel innerhalb der Yayla-Dorfer in Beziehung setzt 
zur durchschnittlichen Lebensdauer eines Lehmziegelhauses 
(30?50 Jahre), dann zeigt sich, dafi nur wenige Hauser 
bereits ?in der zweiten Generation" dastehen, die Anlage der 
Mehrzahl also ubereinstimmend mit H. Wenzel29) in die 

Zeit um den ersten Weltkrieg und danach zu setzen ist. 
Heute zahlt Obruk etwa 15 Hauser und ist damit so grofi 
wie die meisten seiner ehemaligen Yaylas, wahrend noch 
vor wenigen Jahrzehnten nach Aussagen alterer Bewohner 
und nach iiberschlagiger Zahlung der Hausruinen 400 

Hauser bestanden haben diirften. 
2. Bei Esmekaya und Sultanhan waren die Voraussetzun 

gen andere. Beide liegen an grofieren, in die Tafel einge 
senkten Bachtalern, in denen starke Karstquellen entsprin 
gen und sowohl eine miihelose Wasserversorgung von 

Mensch und Tier wie auch eine Bewasserung von Garten in 

grofierem Ausmafi gestatten. Zudem liegen beide an der 

Hauptstrafie Konya?Akseray sowie in der Nahe von 

Sumpfen, die als Herbstweide vor allem fiir das Grofivieh 
von Bedeutung sind. Diese Faktoren sind dafiir verantwort 

lich, dafi der Prozefi der Verselbstandigung der Yaylas 
langsamer vonstatten geht. Der Hauptort bleibt als Winter 

wohnort attraktiv, vor allem fiir diejenigen Bauern, die es 

sich leisten konnen, zwei Hauser zu unterhalten und Ver 
wandte oder Bedienstete im Winter auf der Yayla zu lassen. 
Die vollige Trennung wird vor allem auch dadurch er 

schwert, dafi viele Bauern bei diesen alten Dorfern noch 
ihre Garten besitzen. 

3. Das gilt vor allem auch fiir Eskiil, den friiher 
reichsten Ort unter den oben genannten. Sein Kleinvieh 

bestand etwa um 1930 wird auf rund 100 000 Stuck ge 

schatzt30), wahrend heute nur noch etwa 25?30 000 Stuck 

auf den Stoppelfeldern und restlichen Steppenflachen 

Nahrung finden. Bei Eskiil liegt der Grundwasserspiegel in 

der hier unter die Alluvionen des Salzsees untertauchenden 

Kalktafel bereits so hoch, dafi miihelose Wasserversorgung 
aus Brunnen oder Quellen und auch die Anlage grofierer 
Garten moglich ist. Die Verbindungen der meisten Yaylas 
zum Mutterdorf sind daher noch nicht abgerissen, was unter 

anderem auch darin zum Ausdruck kommt, dafi Eskiil mit 

29) H. Wenzel, vgl. Lit. 5), S. 73. 

30) Nach Auskunft d. Amtsvorstehers v. Sultanhan. 
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seinen iiber 70 Yaylas noch immer eine Gemeinde (Muhtarlik) 
bildet. 

4. Karapinar schliefilich, am Ostrand der Konya-Ova ge 
legen, ist Kreisstadt geworden und als solche trotz fehlender 

Moglichkeiten zu nennenswerter Gartenbewasserung als 
Winterwohnsitz so beliebt, dafi hier nur die ferner liegenden 
ehemaligen Sommerdorfer als standig bewohnt gelten kon 

nen, wahrend von den naher der Stadt gelegenen ein ge 
wisser Teil der Bevolkerung jeden Winter in die Stadt zieht, 
wofiir u. a. das Geselligkeitsbediirfnis in den Begrundungen 
der Bauern eine nicht zu unterschatzende Rolle spielt. 

Diese untersehiedliche Entwicklung findet ihren 
Ausdruck in den staatlichen Mafinahmen der Ver 

waltungsgliederung. Im Amt Obruk sind aufier 
dem alten Dorf Yaglibayat und Obruk selbst be 
reits sechs neue Gemeinden entstanden, deren jede 
jetzt mehrere ehemalige Yaylas als Ortsteile (Ma 
halle) umfafit. In einem dieser Ortsteile wird eine 

gemeinsame Moschee errichtet, die aufier dem Biir 

germeisteramt die einzige Klammer zwischen die 
sen neuen Weilern darstellt. Aus Eskiil und Sul 
tanhan sind noch keine Gemeinden ausgegliedert, 

wenn auch hier die Abtrennung in naher Zukunft 
bevorsteht. Von Esmekaya sind bereits vor lan 
gerer Zeit die Dorfer Hintevcininbahcesi und ?a 
lak abgespalten, von denen das letztere zusammen 

mit sieben Yaylas eine Gemeinde bildet. 
Diese junge, ziemlich gleichmafiige Verteilung 

eines Grofiteils der Bevolkerung in weilerartigen 
Siedlungen iiber das ehemals sehr ausgedehnte 
Areal der Mutterdorf er kommt statistisch gar nicht 
zum Ausdruck, solange eine Verwaltungstrennung 
noch nicht stattgefunden hat. So zeigt denn etwa 
auch die Karte der Bevolkerungsverteilung von 
A. Tanoglu 31) oder die neuere von H. S. Selen 32) 
in diesem Raum eine Konzentration der Bevolke 
rung in wenigen Orten, wie sie heute nicht mehr 
den Tatsachen entspricht. Im Gebiet westlich der 
Zivarik-Ova mufi nach Wenzels Darstellung die 
ser Prozefi bereits in den dreifiiger Jahren bemerk 
bar gewesen sein, seine Karte der Bevolkerungs 
verteilung zeigt gerade fiir die alten Zentren im 

Steppengebiet Turgut, Atlandi und Zivarik eine 
beachtliche Abnahme der Bevolkerung gegeniiber 
1872, wogegen die Zahl der neuen Dorfer bereits 
damals und seither weiter angestiegen ist. Als Er 

gebnis dieses Prozesses kann eine Umkehrung der 

Siedlungsverteilung gegeniiber den Verhaltnissen 
des 19. Jahrhunderts festgehalten werden. Im 

Steppengebiet, das einst nur wenige, aber sehr 

grofie Dorfer von etwa ?Stadtdorf"-Charakter33) 
hatte, finden wir heute die relativ dichteste Streu 
ung von Wohnplatzen weilerartigen Typs. 

31) A. Tanoglu, Die Verteilung der Bevolkerung in der 
Tiirkei. Rev. Geogr. Inst. Istanbul 5, 1959 (Entworfen 1935). 

32) H. S. Selen, Population Distribution in Turkey 1:2 500 000. Siyasal Bilgiler Fakiiltesi, Ankara 1957. 
33) Nach G. Niemeier, Siedlungs-geographische Unter 

suchungen in Niederandalusien. Abh. a. d. Geb. d. Aus 
landsk., Bd. 42 Reihe B, Hamburg 1935. S. 215. 

Die Gestaltung der Fluren und die Probleme 
ihrer Entwicklung 

Es ist bisher mangels Katasterkarten noch nicht 

moglich gewesen, diese Entwicklung noch einen 
Schritt weiter ins einzelne, bis auf die Ebene der 
einzelnen Flur hinab, zu verfolgen; die Beschrei 

bung der ? Siedlungen" mufite notgedrungen 
immer bei einer Beschreibung der Ortschaften 
stehen bleiben. Seit einigen Jahren jedoch ist eine 

wenn auch recht grobe Katastervermessung zu 
nachst in den Beckenebenen in Angriff genommen 
worden. Damit steht fiir Anatolien erstmalig ein 

Quellenmaterial zur Verfiigung, das den Mafistab 

siedlungsgeographiseher Untersuchungen zu ver 

grofiern gestattet und nicht nur Einblick in die 

heutige Gliederung des Kulturlandes ermoglicht, 
sondern bis zu einem gewissen Grade auch das 
relative Alter einzelner Flurteile zu bestimmen 
und damit ? mit einiger Vorsicht ? Ausdehnung 
und Gestaltung der alteren Fluren herauszuschalen 
erlaubt. ?Alter" heifit hierbei allerdings vorlaufig 
immer noch 19. Jahrhundert. 

Zunachst zu dem Quellenmaterial: Die tiirkische Kataster 
vermessung wird zur Zeit in flachem Gelande terrestrisch, in 
bergigem Gelande photogrammetrisch durchgefuhrt. Zu 
ganglich sind davon bisher nur die Plane terrestrisch ver 
messener Gemarkungen, die bisher etwa 5 ?/o des Staatsge 
bietes umfassen und vor allem in den westlichen und zen 
tralen Provinzen liegen. Die Genauigkeit ist recht gering, 
da jede Gemarkung in zahlreichen Einzelstiicken vermessen 
wird, deren Dreiecksnetze nicht untereinander verbunden 
sind. Fiir jede Gemarkung existieren bis zu 60 Einzelplane, 
in verschiedenen Mafistaben von 1:500 bis 1:20 000, bei 
deren Zusammenpantographieren sich Winkelfehler bis zu 
15? ergeben. Die fortlaufende Numerierung der Parzel 
len stimmt in einigen Kreisen bereits mit der neuen Nume 
rierung der Grundbucher uberein, so dafi eine Identifizie 
rung der Besitzverhaltnisse moglich ist. Die fiinf hier bei 
gegebenen Beispiele wurden nun so ausgewahlt, dafi mog 
lichst verschiedene Voraussetzungen gegeben waren: Lale 
bahce im Bewasserungsgebiet von Konya; Zivecik, eine 
ehemalige Yayla, und Eroldiiren, ein altes Dorf, beide im 
Inneren der Konya-Ova gelegen; schliefilich das alte Dorf 
Eminler am Siidfufi des vulkanischen, 2271 m hohen Kara 
Dagi gelegen und Mesara, eine ehemalige Yayla von Ilissira, 
am Rande der Neogen-Tafel westlich Karaman, beide 
Kreis Karaman. Die beiden letzten Beispiele wurden ge 
wahlt, da im Kreis Karaman bereits die Grundbuchnumerie 
rung mit den Parzellennummern der Plane iibereinstimmt. 

a) Die Flur von Eminler 

Was lafit sich nun aus diesen Planen im Hin 
blick auf die Entwicklung des Siedlungsbildes ent 
nehmen? An den Anfang sei das Beispiel Eminler 
(Abb. 4) gestellt, bei dem zunachst in der Anlage 
des Dorfes selbst, ahnlich wie bei Zivecik (Abb. 7), 
im Plan erst erkennbar wird, dafi bei aller hin 
langlich fiir anatolische Dorfer beschriebenen 

Regellosigkeit der Ortsanlage doch immerhin ein 
Prinzip zu erkennen ist, namlich eine gewisse Aus 
richtung der Gebaude mit einer Seite nach Siiden 
bis Siidosten. Einmal aufmerksam geworden, wird 
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man dieses Prinzip in vielen Dorfern wiederfin 
den; natiirlich nicht im Gebirge, und auch nicht in 
den grofien alten Dorfern des Gebirgsrandes, 
deren dichte Bebauung einen ?orientierten" Neu 
bau kaum zulafit. Infolge einer gewissen Domi 
nanz des rechten Winkels schliefien sich oft Stalle 
und Mauern der Gehoftgrundstiicke daran an. Ob 
es sich bei dieser Ausrichtung um eine Orientie 
rung in Richtung der ?Kiible", der Mekka-Rich 
tung, handelt, oder um eine blofie Abkehr der 

Vorderfront des Hauses von der vorherrschenden 

Windrichtung34), ist eine noch nicht ganz geklarte 
Frage. Gegen die zweite Moglichkeit spricht, dafi 
auch Dorfer, die wie Eminler gegen die Nord 
winde durch Gebirge gedeckt sind, dieses Anlage 
prinzip zeigen. Die Untersuchung von Ortswiistun 
gen ehemals griechisch besiedelter Dorfer etwa 

Kappadokiens wird hier durch den Vergleich auf 
schlufireich sein. 

Um das Dorf herum, das Schema einer ringformigen 
Intensitatszone fast ideal erfiillend34a), liegt das Areal der 

Dorfweide, beziehungsweise jener Rest davon, der fiir das 
Jungvieh in Dorfnahe unbedingt erforderlich ist. Im Nor 
den besteht auf offenbar weniger produktivem Boden eine 

Verbindung mit dem Weidegebiet des Karadag, das von 
den Herden von Eminler und seinen Nachbardorfern ge 
meinschaftlich genutzt wird. An zwei Stellen, ostlich und 
nordwestlich des Dorfes, liegt unregelmafiig kleinparzellier 
tes Land auf den vulkanischen Verwitterungsboden am 
Fufie des Berges. Die Parzellierung wird bergwarts klein 
gliedriger. Es handelt sich hier um dasjenige Land, das sich 
zumindest im Fruhjahr bewassern lafit, und die bergwarti 
gen Teile davon sind wegen der grofiten Wasserwahrschein 
lichkeit die wertvollen Weingarten. Man wird nicht 
fehlgehen, in diesen Komplexen die relativ altesten Teile 
der Flur zu vermuten. Sudlich und westlich der dorfnahen 

Weide beginnt der blockformig gegliederte Hauptteil der 
Flur zunachst mit einigen Blocken, deren Langsachse parallel 
zur Grenze dieser Dorfweide liegt und die das sukzessive 

Heranrucken der Feldmark an das Dorf markieren. 

Fiir dieses wahrscheinlich eigenmachtige ?An 
schneiden" der kommunalen Dorfweide durch 
Einzelne sind Beispiele in grofier Zahl vor allem 
bei den jungen, aus Yaylas entstandenen Dorfern 
des Obruk-Gebietes zu beobachten. Schliefilich fal 
len besonders jene etwas peripher gelegenen Strei 
fenkomplexe im Nordwesten, Osten und Siiden 
der Gemarkung auf, ?Gewanne", wenn man den 
Terminus formal verwenden will. Die Gradlinig 
keit der Grenzen ist dabei kein Kriterium fiir 
schematische, etwa gar amtlich vermessene Anlage, 
sie geht lediglich auf eine Begradigung durch ober 
flachliches Vermessen zuriick. In Wirklichkeit fin 

34) Mdl. geaufierte Vermutung v. Herrn Doz. Dr. O. 
Erol, Ankara. 

34a)Nach dem osmanischen Bodengesetz war eine Meile 
im Umkreis des Dorfes als Allmende zu reservieren. Vgl. 
J. v. Hammer, Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung 
und Staatsverwaltung, Wien 1815, Bd. I, S. 193. 

det man auch hier jene umgekehrt S-formigen Ab 
biegungen der Streif enenden, wie wir sie aus Mit 
teleuropa von den Langstreifenkomplexen oder 
Langgewannen kennen, die sich offenbar auch bei 
maschineller Bearbeitung herausbilden konnen, 
wenn die Streifengrenzen nicht fest markiert sind. 

Zahlreiche Nachfragen bei den Bauern und bei 
der staatlichen Bodenkommission35) in Konya er 

gaben, dafi es sich hier um jene Reste der alten 
grofien Weideflachen handelt, die erst in den letz 
ten Jahrzehnten aufgeteilt wurden, als den Bauern 
das allmahliche Knappwerden der Bodenreserven 
klarwurde. Die Bodenkommission, deren Auf 
gabe die Verteilung der offiziell dem Staat ge 
horenden Weideflachen an armere Bauern und 
Fluchtlinge ist, teilt nun aber zu vergebendes Land 
ausschliefilich in grofie Blocke ein, und zwar seit 
ihrer Griindung um 1946. Es handelt sich also 
hier um eine private Teilung durch die Interessen 
ten, wobei die Erklarung fiir die Wahl des streifi 
gen Aufteilungsprinzips das Heranziehen histori 
scher und soziologischer Uberlegungen erfordert, 
ahnlich wie sie H. Bobek36) in Syrien und Irak 
angestellt hat. 

Die Aufteilung der Restflachen erfolgte nach bisher 
moglichen Uberblick nur dann in dieser Streifenform, wo 
die Dorfgenossen zu der betreffenden Zeit mehr oder 
weniger gleichberechtigt waren, d. h. wo nicht ein ?Aga" 
eine dominierende Stellung unter den Bauern innehatte. Die 
Rolle derartiger Agas 

? 
aufierordentlich plastisch beschrie 

ben in dem Roman ?Ince Mehmed" von Yasar Kemal 37) 
? 

war in den meisten anatolischen Dorfern bereits im ersten 

Jahrzehnt der Tiirkischen Republik ausgespielt, die Bauern 
waren damit unabhangig und gleichberechtigt. Die Ein 
richtung der Bodenkommission 1945/46 erschwerte rechtlich 
die private Landaufteilung durch die Bauern, so dafi die 
Jahrzehnte, in denen die Anlage derartiger Streifenfluren 
iiblich und moglich war, einigermafien abgrenzbar sind. 

Lediglich im Gebiet der ehemaligen Yaylas hatte die Bo 
denverteilungskommission wegen des Uberflusses an Land 
noch keinen Grund zum Eingreifen, und hier hat sich denn 
auch ein Rest der patriarchalischen Ordnung erhalten. Hier 
gab es bis in die Gegenwart in den Mutterdorfern jeweils 
mehrere einflufireiche Agas, Haupter von Grofifamilien, 
die je eine oder mehrere Yaylas als ihnen gehorig betrach 
teten. Die Yaylas der alten Grofidorfer der Steppe standen 
also keineswegs alien Bewohnern gleichermafien zur Verfii 
gung, vielmehr gab es gewohnheitsmafiig Berechti^te, nam 
lich die einflufireichen Grofifamilien, und solche, die um Er 
laubnis zu bitten hatten. 

Diese Grofifamilien umfassen seiten mehr als 2?3 Gene 
rationen, sind also nicht mit eigentlichen Sippen identisch. 

Meist ist es der Vater mit seinen erwachsenen Sohnen, oder 
auch Briider mit erwachsenen Sohnen, die eine Grofifamilie 
bilden, Der alteste der Briider gilt dann als Familienhaupt. 
Die anatolischen Grofifamilien sind also, zumindest heute, 
kleiner als die von H. Wilhelmy beschriebenen bulgarischen 
Zadrugas. 

35) Toprak Tevsi Komisyonu, Provinzialverwaltg. Konya. 
36) H. Bobek, Soziale Raumbildungen am Beispiel des 

Vorderen Orients. Deutsch. Geogr.-Tag Munchen 1948, 
Landshut 1950, S. 9 ff. 

37) Yasar Kemal, Ince Mehmed. Dt. Ubertrage., Frank 
furt 1960. 
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Die ?Yayla Sahibiler", die Herren der Yayla, ge 
statteten zwar auch Nicht-Familienmitgliedern die Nieder 

lassung auf der Yayla, solange genug Land vorhanden war, 
iibten aber auf die Landverteilung einen gewissen Einflufi 
aus. Mangels Katasterkarten dieser jungen Siedlungen kann 
noch nicht klar nachgewiesen werden, wie das Besitzgefuge 
bei dieser Landnahme aussieht und sich entwickelt. 

Die Aussagen zahlreicher Bauern deuten darauf hin, dafi 
von vornherein mehrere Blocke, und zwar zur Verteilung 

des Risikos in gewissem Abstand voneinander, angelegt 
werden. Wenn weitere Familien beteiligt sind, wird von 

Anfang an eine Gemengelage erstrebt. Das Fehlen von 

Streifenkomplexen in Zivecik und Mesara, beides nachweis 
lich ehemalige Yaylas, scheint die Annahme zu bestatigen, 
das nur da, wo gleichberechtigte Bauern oder zumindest 

gleichberechtigte Grofifamilien Weideland aufteilen, mit 

Streifenkomplexen zu rechnen ist. Das aber ist nur im Be 
reich der grofieren, alten Dorfer des Gebirgsrandes zu er 
warten. 

Mesa ra 

Kreis Karaman,Prov. Konya 
G e m a r 
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b) Die Flur von Mesara und der Gang der 
Besitzzer splitter ung 

Mesara geht ebenso wie sein siidlicher Ortsteil 

Yogunlar und seine Nachbardorfer Davgandos, 
Mesudiye und Dilbeyan auf eine ehemalige Yayla 
des grofien Dorfes Ilissira, des romisch-byzantini 
sehen Kilistra, zuriick. Diese Tatsache ? von alien 
beim Besuch des Verfassers anwesenden Bauern 

bestatigt 
? 

zeigt zunachst, dafi das Gebiet der 

grofien Mutterdorfer mit vielen zugehorigen Som 
merdorfern weiter reicht, als die Verbreitung der 
? Yayla "-Ortsnamen auf topographischen Karten 
vermuten lafit. Fiir den vorliegenden Fall wird 
das durch die Kleinheit der Gemarkungen der ehe 

maligen Sommerdorfer, ihre Durchdringung durch 
das von Ilissira ausgehende strahlenformige Wege 
netz und durch den Besitz von Gartenland zahl 
reicher Mesara-Bauern in Ilissira bestatigt. Der 
sudliche Ortsteil wird auch als ? Yogunlar Qiftlik" 
bezeichnet, obwohl er langst kein Ackerhof einer 
Familie mehr ist, sondern ein Weiler mit mehreren 
Besitzern, deren Verwandtschaftsgrad allerdings 
nicht mehr zu ermitteln ist. 

Die Bezeichnung ??iftlik" wurde und wird in Inner 
anatolien nur auf ackerbautreibende Einzelhofe ange 
wendet, im Gegensatz zu den osmanischen ?iftliks auf dem 

Balkan38). Dieser heutige Gebrauch stimmt auch mit den 

Angaben der Steuerregister von 1576 iiberein, wo bei ?ift 
liks im allgemeinen nur sehr wenige Personen aufgefuhrt 

werden. Ein solches Qiftlik ist einmal ? wir wissen nicht, 
wann, von wem und warum hier ? an dieser Stelle einer 

ehemaligen Yayla von Ilissira angelegt worden. Immerhin 
mufi es vor der Zeit gewesen sein, in der die allgemeine 
ackerbauliche Erschliefiung der Steppen die besondere Her 

aushebung eines ?Acker"-Gutes iiberfliissig machte. Das 

spricht ebenso fiir eine bereits etwas altere Dauersiedlung 
wie der Wegfall der Bezeichnung ? Yayla" bei Mesara und 
seinen Nachbardorfern. 

Dieses hohere Alter wird weiterhin bestatigt 
durch den bereits recht hohen Grad der Besitzzer 

splitterung, fiir die in Abb. 5 drei charakteristische 

Beispiele eingetragen wurden, und wie er in den 

jungen Siedlungen des Obruk- und Sultanhan-Ge 
bietes noch nicht anzutreffen ist. Die allgemein 
ubliche, vom Scheriat-Recht legitimierte Erbtei 

lung ist allerdings keine ?Real"-Teilung in unse 
rem Sinn, sondern mehr eine ?Ideelle Teilung der 
Realien". Die Parzellen werden im Erbfall nicht 

geteilt, sondern bleiben zunachst ? unter Um 
standen mehrere Generationen ? in gemeinsamer 

Nutzung der Grofifamilie. Der Anteilbesitz der 
einzelnen Familienmitglieder nimmt dabei bereits 
nach wenigen Generationen vollig uniibersicht 
liche Bruchzahlen an, die zwar der Grundbuch 
beamte ausrechnen kann, die jedoch im Erbfall gar 
nicht zu realisieren sind. Nach dem vom osmani 
schen Gesetz tolerierten Gewohnheitsrecht (? Ada") 

38 Nach R. Busch-Zantner: Agrarverfassung, Gesell 
schaft und Siedlung in Siidosteuropa unter besonderer Be 

riicksichtigung der Turkenzeit. Leipz. 1938. 

der einzelnen Landschaften39), das noch heute 

weitgehend die Erbsitten bestimmt40), erbt hier 
einSohn doppek so viel wie eine (unverheiratete?) 
Tochter, das heifit z. B. bei zwei Sohnen und zwei 
Tochtern sind die Erbteile 2/e, 2/6, Ve, Ve. In gro 
fieren und besseren Parzellen sind alle Erbberech 

tigten anteilmafiig vertreten, kleinere Parzellen 
werden geschlossen je einem zugeschlagen. Die 

jenigen Landstiicke, die der Erblasser eventuell 
bereits zu Lebzeiten einem seiner Sonne zu indivi 
dueller Nutzung iibergeben hat, gehen nicht mit in 
die Erbmasse ein. 

Auf diese Weise kommt es dann beispielsweise dazu, dafi 
der in Abb. 5 aufgefuhrte Beispielbauer A in 9 seiner 
Felder nur 45/i92o besitzt, in je einem 2/i2, Ve und V4- Bauer 
B (eine Witwe) besitzt in zwei Feldern 1fu und in den bei 
den anderen 3/384; und Bauer C hat Anteile, die von 9/so bis 
5184/i40860 gehen! Durch Heirat, Kauf und Tausch kommen 
zwar Teile wieder zusammen, insgesamt steigt aber der 
Grad der Zersplitterung rapide an. Der allmahliche Zerfall 
der Grofifamilie offenbart das Dilemma, das dadurch ent 
steht. Solange sie gemeinsam wirtschaftete und solange die 

Bevolkerungszahl wie im 19. Jahrhundert einigermafien 
konstant blieb oder nur langsam anstieg, konnte der Besitz 
theoretisch zusammenbleiben, die ideellen Anteile spielten 
praktisch keine Rolle, solange alle einfach nur ihren Unter 
halt finden wollten. Wie hatte auch ein einzelner, z. B. die 
oben genannte Witwe B, einen derartigen Bruch-Anteil 
einzeln bearbeiten sollen! Mit der beginnenden Marktwirt 
schaft setzten nun die Erbauseinandersetzungs-Prozesse ein, 
die die Amtsgerichte vor die schier unlosbare Aufgabe der 

Entwirrung der Erblinien stellen. Um das vor einigen 
Jahren in Kultur genommene Stuck ehemaliger Weide zwi 
schen Bach, Chaussee und Kanal (Gemeinde Mesara) pro 
zessieren 54 Parteien seit Jahren miteinander! 

Die Riickverfolgung der Erblinien bis auf denjenigen, bei 
dem der Besitz noch geschlossen war, ist in einigen Fallen 

moglich, da sich die Bruchteile in den einzelnen Familien 

zweigen ja erganzen miissen. Im Falle des Bauern A in 
Abb. 5 ergab ein Rekonstruktionsversuch des Erbganges, 
dafi vor wahrscheinlich drei Generationen der Besitz noch 
nicht aufgesplittert war. Diese freilich etwas muhsame 

Methode, bei der alle Erblinien des Dorfes verfolgt werden 
miissen, ist bisher der einzige Weg, festzustellen, wann 
etwa an dem betreffenden Ort spatestens eine oder mehrere 
Familien Land genommen oder geteilt haben. Der Zer 

splitterungsgrad der Parzellen oder die Nachbarschaftslage 
geben dabei nur einen sehr begrenzten Anhaltspunkt fiir 
die Rekonstruktion der alteren Flurteile und ihrer Auf 

teilung, da ja die freie Tausch- und Verkaufbarkeit schon 
immer gegeben war, im Gegensatz zu den Verhaltnissen 

Mitteleuropas etwa um 1800. 

An die Aufsplitterung der Grofifamilienwirt 
schaften zu Individualbetrieben knlipfen sich jetzt 
die auftauchenden Probleme der Betriebsform in 
der Flur. Allgemein gilt ja das Zweizelgensystem 
in Anatolien und auch in weiteren Teilen des 

Orients als herrschend. Dieses System, das auch in 
Mesara bis vor einigen Jahren noch klar ausge 
pragt war, ist allerdings nur begrenzt mit den 

europaischen Drei- oder Vierzelgensystemen ver 

39) J. Goldzieher, Art. ?Ada" i. d. Encyclop. Islam, Bd. 

I, S. 129. 

40) Im Gegensatz zum geltenden Recht, das wie die euro 

paischen Zivilrechte die Gleichberechtigung der Erben ver 

langt. 
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gleichbar und ist dariiber hinaus auch in Innerana 
tolien keineswegs iiberall vorhanden. Die unter 
schiedlichen Besitzanteile, die ein Bauer in seinen 
verschiedenen Feldern hat, erschweren zunachst 
die Feststellung, ob die Flachen in Brachzelge und 

Fruchtzelge einander entsprechen. 
Ein Blick auf die Verteilung des Besitzes von Bauer A in 

Mesara (Abb. 5) zeigt, dafi er offensichtlich im Fruchtfeld 
1961 weit mehr Landanteile hat als im Brachfeld. Ahnlich 

liegt die Verteilung bei vielen anderen Bauern, und nur im 
Verband der Grofifamilie gleicht sich das einigermafien aus. 
Die kleinste betriebstechnische Wirtschaftseinheit, in Mittel 
europa zumindest seit dem mittelalterlichen Ausbau41) der 
einzelne Hof, ist also hier nicht einheitlich, sondern zumin 
dest bisher zwischen Grofifamilie und Einzelfamilie ge 
spalten. Die Grofifamilie spricht untereinander ab, wer je 

weils von den Einzelfeld-Anteilern das bereffende Feld 
in einem bestimmten Jahr bestellt, der Ertrag wird nach 
Einzelfamilien geteilt; nach welchen Gesichtspunkten er ge 
teilt wird, wissen wir allerdings noch nicht. Wechselseitige 

Hilfe mit Saatgut und neuerdings in starkerem Mafie mit 
Traktoren und Maschinen verstarkt die Tendenz zum Zu 

sammenhalt, wirkt also der wirtschaftlichen Aufsplitterung 
der Grofifamilien noch etwas entgegen. Die Zersplitterung 
der Besitzanteile ist also sicher nicht auf das Bestreben zu 

nickzufuhren, als Einzelner in beiden Teilen der Flur gleich 
mafiig vertreten zu sein, sondern ist reine Erbrechtsange 
legenheit, die fiir die Bewirtschaftung bisher von unterge 
ordneter Bedeutung war. Die Tendenz zur individuellen, 
marktorientierten Bewirtschaftung durch die Einzelfamilie 
mufi also auch einen Zerfall des alten Zweizelgensystems 
zur Folge haben, da sonst die jahrlichen Ernten des ein 
zelnen Bauern noch ungleicher wurden, als sie es wegen 
der ungleichmafiigen Niederschlagsverteilung ohnehin schon 
sind. Von dieser Seite her wird also die bisher ziemlich klare 
Grenze zwischen Fruchtfeld und Brachfeld ?durchl6chert", 
noch begiinstigt durch die Spekulation, die mit der Be 

kanntgabe der Getreidepreise vor der Aussaat einsetzt und 
dazu fiihrt, dafi bei geringen Preisen auch in der Fruchtzelge 
Land unbestellt bleibt und umgekehrt. 

c) Die Fluren von Erolduren und Zivecik 

Unter den beiden Beispieldorfern der Konya 
Ova hat Erolduren (Abb. 6) als altes Dorf mit 
Eminler (Abb. 4) zunachst die streifige Aufteilung 
von einzelnen Flurkomplexen gemeinsam. Auch 
hier handelt es sich um ?Reste", im Norden um 
einen peripheren Gemarkungsteil, westlich des 
Dorfes um haufig uberschwemmtes Gelande. Der 
Ostteil der Gemarkung zeigt das Einteilungsprin 
zip der staatlichen Bodenverteilungskommission 
in gleich grofie, langliche Blocke zwischen geraden, 
durchlaufenden Anwenderseiten. Hier handelt es 

sich um das Land, das einigen Balkanfluchtlings 
familien zugeteilt worden ist, die seit dem letzten 

Krieg vor allem aus Bulgarien in grofier Zahl nach 
Anatolien kamen und nicht mehr wie friiher in 

geschlossenen Dorfern angesiedelt, sondern auf 
bestehende Dorfer verteilt worden sind. 

In Zivecik (Abb. 7) liegt ein ahnlicher Kom 

41) H. Mortensen, Fragen der nordwestdeutschen Sied 

lungs- und Flurforschung im Lichte der Ostforschung. 
Nachr. Akad. d. Wiss. Gottingen, Phil.-Hist. Kl., 1946/47 
S. 49. 

plex schematisch angelegterBlocke unmittelbar sud 
lich der Dorfweide, allerdings durch Teilungen 
schon wieder im Zerfall begriffen. Das altere 
Land von Eroldiiren liegt nach Aussagen der 
Bauern im Siiden und Westen, zum Teil im Nord 
osten des Dorfes, also in jenen Teilen, die durch 

grofiere Unregelmafiigkeit des Parzellengefiiges 
auffallen. Vor allem der westliche Teil, der eine 

gewisse Mehrungsbewasserung erhalten kann, 
diirfte zu den altesten Flurteilen gehoren. Die 

iibrige Gemarkung, im wesentlichen der Nord 

west-Sektor, hat eine Gliederung in Blocke und 
Streifen, wie sie auch den Siidteil der Gemarkung 
Zivecik auszeichnet. Die Langsachsen der Acker 
stiicke sind auffallend in zwei zueinander senk 
rechten Richtungen angeordnet, eine Erscheinung, 
die beim Blick von der Hohe des Boz-Dagi in die 
Ova weithin zu beobachten ist. 

Es ist noch verfruht, hieraus flurgenetische Schlusse ziehen 
zu wollen, wenngleich zumindest die Annahme naheliegt, 
dafi es sich hier um eine Kultivierung ehemaligen Steppen 
weidelandes ?aus einem Gufi" handelt, bei der ohne nennens 
werten zeitlichen Abstand jeder neuangelegte Block mehr 
oder weniger rechtwinklig an die bereits bestehenden an 

schliefit. Es ware ja immerhin auch moglich gewesen, bei 
individueller und iiber einen langeren Zeitraum ausgedehn 
ter Anlage der einzelnen Blocke die Ausrichtung nach den 
bereits vorhandenen Wegen und Landstrafien vorzunehmen, 
was dann ein erheblich unregelmafiigeres Flurbild ergeben 
hatte. Dafi das nicht geschehen ist, bestarkt die Annahme 
einer in kurzer Zeit mehr oder weniger regelmafiig, wenn 
auch nicht schematisch, vorgenommenen Anlage. Die Diffe 
renz der Kulturlandareale, die fiir Zivecik im Grundbuch 
fur 1937 (1272 ha) und 1960 (5999 ha) angegeben sind, 
stimmt annahernd mit diesen Flachen iiberein, so dafi wir 
also hier die Phase des jungen Ausbaus der letzten vier 

Jahrzehnte fassen konnen. Die merkwiirdige Erscheinung, 
dafi diese jung angelegten Blocke sich offenbar nach den 

Haupthimmelsrichtungen orientieren, ist bisher nicht zu 

erklaren und bedarf noch der Bestatigung durch eine grofiere 
Zahl von Katasterplanen; der Blick vom Gebirge in die 

Ebene, der die weitere Verbreitung dieses Systems vermuten 

lafit, kann zu leicht tauschen. 
Die nordliche Halfte der Gemarkung Zivecik zeigt vor 

allem ortsnah eine merklich radiale Anordnung grofierer, 
langlicher Blocke, wobei gelegentlich auch eine Reihe klei 
nerer, hintereinander liegender Blocke mit nur geringen Ver 

setzungen sich zu einem grofieren erganzen lassen. Da die 

Identifizierung des Besitzes mit dem Grundbuch im Kreise 

Konya zur Zeit noch nicht moglich ist, mufi die Frage offen 

bleiben, ob hier tatsachlich einmal ein radiales Anlage 
prinzip verfolgt worden ist. 

Das alteste Kulturland von Zivecik wird man in den 

kleinen, unregelmafiigen Parzellen unmittelbar um das 

Dorf, noch innerhalb des Ringes der Dorfweide, zu sehen 
haben. Es handelt sich hier nur in wenigen Fallen um aus 

Brunnen bewasserte Garten; die meisten dieser Parzellen 
sind Getreidefelder, zum Teil umgeben von niedrigen 
Lehmmauern. Im Obruk-Gebiet sind vielfach ahnliche 
kleine Parzellen in unmittelbarer Nahe des Ortes zu be 
obachten. Wir haben hier jene kleinen Felder vor uns, 
deren Anlage auf der Yayla nach Aussagen alterer Bauern 
wie auch nach Wenzels Beobachtungen42) schon immer 
iiblich war und eine untergeordnete Erganzung der Weide 

wirtschaft darstellte. 

42) H. Wenzel, vgl. Lit. 5), S. 105 ff. 
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d) Die Flur von Lalebahge 

Die Gemarkung Lalebahce, im alten Bewasse 

rungsgebiet westlich Konya gelegen, weist gegen 
iiber den jung ausgebauten Fluren des Regenfeld 
baugebietes kaum Strukturunterschiede zwischen 
ihren einzelnen Teilen auf und ist deshalb als 

Gegensatz hier mit ausgewahlt worden. Als Ge 
meinde ist Lalebahce, ?Tulpeng.arten", jung. Das 
von verstreuten Einzelhofen durehsetzte Gebiet 
mit den beiden durch Moscheen markierten Zen 
tren Lalebahce und ?alikli wurde vor noch nicht 
sehr langer Zeit (Anfang 20. Jh.?) aus der Ge 

meinde Meram ausgegliedert, die vorher den grofi 
ten Teil des westlich Konya gelegenen Bewas 

serungslandes umfafite. Geschlossene, grofie Dor 
fer hat es in diesem Bewasserungsgebiet wohl nie 

gegeben, die verstreuten kleinen Weiler von der 
Art der Zentren Lalebahce und Qalikli gelten als 
Vororte oder Ortsteile (Mahale) von Konya, von 
denen allein im Steuerregister von 1576 iiber 100 

aufgefiihrt werden. Grofie Kulturschutthugel feh 
len, aber in diesen Weilern und um sie herum zeigt 
der Boden jene Buckel und Kuhlen, wie sie bei 

langerer Besiedlung eines Platzes durch Lehment 
nahme fiir den Hausbau und den Zerfall von 
Hausern entstehen. Demgegeniiber sind die zahl 
reichen Einzelhofe, die sich vor allem entlang der 

Wege und Kanale aufreihen, jiingere Ausbauten. 
Bei ihnen fehlen, so weit bei einer Flurbegehung 
festgestellt werden konnte, die oben genannten 
Buckel und Kuhlen und damit die Hinweise fiir 

langere Besiedlung. 
In diesem Bewasserungsgebiet ist die Mobilitat des Grund 

besitzes am starksten, in neuerer Zeit noch dadurch be 
giinstigt, dafi iiber 50 ?/o der Bewohner die Landwirtschaft 
nur nebenberuflich betreiben, wahrend sie hauptberuflich 
in Konya arbeiten. Gegeniiber dem im Flurplan dargestell 
ten Zustand von 1955 waren beim Besuch des Verfassers 
im Herbst 1961 bereits zahlreiche Parzellen weiter geteilt, 
neue Zuleitungsgraben gezogen und mit Baumen bepflanzt, 
so dafi vielfach schon die topographische Orientierung 
schwierig wurde. Flurgenetische Untersuchungen diirften 
daher in diesem Gebiet alter, kaum unterbrochener Be 

wasserungskultur kaum Ergebnisse versprechen. 

IV. Zusammenfassung und Ausblick 

Wirtschaftliche Ursachen ? die moderne Ge 
treidekonjunktur 

? fiihrten in Inneranatolien 
zur grofiraumigen Ausdehnung des Kulturlandes 
der landlichen Siedlungen. Der Ablauf dieser Ent 

wicklung, der Ausbau der Fluren im Einzelnen, 
wird aber bestimmt durch traditionelle Motive, 
eine staatliche Reglementierung der bauerlichen 
Landnahme ist bisher nicht erfolgt oder nicht 
wirksam geworden. Die wirtschaftlichen Chancen 
des 20. Jahrhunderts werden auf der untersten 
Ebene, im einzelnen Dorf und beim einzelnen 
Bauern, organisatorisch mit den Methoden des 
Mittelalters angegangen. Der modernen Planung 

?von oben" steht die vielgenannte ?traditionelle 
Infrastruktur" gegeniiber, deren Einflufi auf die 

gegenwartige Siedlungsgestaltung nach wie vor 
dominiert. Der Gang dieser Darstellung fuhrte 
daher, mit der Verengung des Blickes vom Ge 
samtraum Inneranatolien zu herausgegriffenen 
Beispielsiedlungen, notwendigerweise von mehr 

wirtschaftsgeographischen Gesichtspunkten zu 

siedlungsgeographischen Fragestellungen. 
Die beginnende staatliche Durchdringung dieser 

traditionellen bauerlichen Lebensweise liefert nun 
aber mit ihren verschiedenen Erhebungen zugleich 
die ersten notwendigen technischen Voraussetzun 
gen fiir eine genauere Erforschung dieses Prozesses 
und seiner Ausgangszustande. Eine Reihe von 

Feststellungen lafit sich daher iiber den jiingeren 
Siedlungsausbau bereits mit gewisser Sicherheit 
oder Wahrscheinlichkeit treffen. 

Der Stand der agrarischen Erschliefiung Inner 
anatoliens ist erheblich weiter fortgeschritten als 

bisherigen Darstellungen zu entnehmen ist. Die 

Verteilung des Kulturlandes lafit sich in mittleren 
Mafistaben darstellen und zeigt, dafi die Expan 
sion die Beckenebenen und flachen Tafeln nahezu 

vollstandig erfafit hat. 
In den trockensten, ehemals siedlungsarmsten 

Teilen Inneranatoliens hat sich dabei eine Um 
kehr der Wohnplatzdichte gegeniiber den Verhalt 
nissen des 19. Jahrhunderts ergeben. Der Ausbau 
der bisherigen Sommersiedlungen zu festen Wohn 

platzen, ausgehend von den alten, stadtdorfarti 
gen Winterdorfern, fuhrte in diesem ehemaligen 

Weidegebiet zu einer grofieren Dichte der festen 
landlichen Siedlungen, als sie im allgemeinen am 
altbesiedelten Gebirgsrand zu finden ist. 

Physiognomisch beherrschend ist in der heutigen 
Kulturlandschaft das Netz der Ackerparzellen, 
das die Frage nach seiner Entwicklung und den 

Prinzipien seiner Anlage herausfordert. In unter 
schiedlichen Anordnungssystemen haben die 

Ackerfluren von den alten Dorfern und auch von 
den jungen Weilern aus alle einigermafien bearbeit 
baren Flachen iiberzogen. Damit sind die ehemals 
kommunal oder grofifamilienweise genutzten 
Steppenweideflachen durch ungelenkte bauerliche 
Landnahme privatisiert worden. Dieser Prozefi 
ist wahrscheinlich irreversibel, auch bodenzerstorte 
Parzellen bleiben als Weide im Privatbesitz. 

Das Zweizelgensystem ist in den alten Fluren 
bis in die Gegenwart hinein iiblich und auch auf 
die anschliefienden, jung zugerodeten Steppenfla 
chen ausgedehnt worden. Die Anteile in Frucht 
und Brachzelge sind dabei beim Einzelbauer un 

gleich, im Verband der Grofifamilie aber relativ 
ausgeglichen. Die gegenwartig zu beobachtende 
Tendenz zur Individualwirtschaft zerstort daher 
mit der gemeinsamen Grofifamilienwirtschaft 
zwangslaufig auch das heutige Zweizelgensystem. 
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M Abb. 8: Lalebahce bei Konya 

Die ganze Gemarkung liegt im Gebiet regelmafiiger Be 

wasserung, auf der siidlichen Abdachung des von Westen 
her in die Ebene vorgeschobenen Schwemmfachers des 
Meram-Baches. Dementsprechend geht das Gefalle von 
Norden nach Siiden, und die Hauptstromungsrichtung der 

Zuleitungsgraben fiihrt jeweils von einem Kanal hoherer 

Ordnung zu dem sudlich oder sudwestlich folgenden, der 
den Oberschufi auffangt. 

In den jungen Fluren der aus Yaylas entstan 
denen Weiler hat sich das Zweizelgensystem offen 
bar nicht eingebiirgert, teils, weil hier bisher indi 
viduelle, mehrjahrige Brache iiblich war, teils wohl 
auch, weil genugend Platz vorhanden war und 
eine rationellere Ausnutzung des Landes noch 
nicht notig erschien. 

Die Untersuchung der Fluren, wie sie an einigen 
Beispielen hier versucht wurde, fiihrt nun zu 
ersten Hinweisen auf den Ablauf der jungen Aus 

bauperiode. Als letztes Flurelement entstanden in 
den grofien, alten Siedlungen auf den Resten be 
ackerbarer Weideflachen die nach dem Streifen 

prinzip zu gleichen Teilen gegliederten Komplexe. 
Diese streifigen Flurteile wird man ihrer Ent 

stehung nach weniger mit den primar streifig ge 
gliederten Moucha-Ackerfluren Syriens zu paral 
lelisieren haben als vielmehr mit genossenschaft 
lichen Allmend-Teilungen, bei denen es um die 
einmalige Aufteilung von restlichen Nutzflachen 
unter gleichberechtigte Anteiler geht. Die von 
H. Bobek betonte enge Beziehung der orientali 
schen Streifenfluren zu vorher kollektivem Eigen 
tum oder Nutzungsrecht am Boden43) ist dabei 
natiirlich hier wie in Syrien gegeben. Allerdings 
handelt es sich im einen Fall (Syrien) um Kollek 
tiveigentum einer nomadischen Gruppe, wahrend 
es hier gerade die Bauern der alteren Dorfer sind, 
die nach diesem psychologisch naheliegenden, zur 

Erreichung gleicher Anteile technisch einfachsten 
System ihre Streifen auslegen. Die Bauern dieser 
Dorfer sind aber erst in republikanischer Zeit 
mehr oder weniger gleichberechtigt geworden, 
wahrend vorher infolge wirtschaftlichen und 
kommunalpolitischen Einflusses der Agas und 
Grofifamilienhaupter von Gleichberechtigung 
keine Rede sein konnte, und dementsprechend 
Grofifamilien-Ackerblocke nach Macht und Ein 
flufi abgegrenzt und geteilt wurden. 

Diese blockformige Gliederung kennzeichnet 
die Fluren der jungen Weiler, aber auch den iiber 
wiegenden Teil der Fluren alterer Dorfer, sowohl 
in den unregelmafiigeren alteren wie auch in den 
regelmafiiger erscheinenden, jiingeren Flurteilen. 

Die Organisation in Grofifamilien, deren ge 
meinsame Ansiedlung in Weilern, die allmahlich 

43) Vgl. Lit. 36), S. 12. 

zu Dorfern mit aufsplitternden Grofifamilien an 

wachsen, die wahrscheinlich primare Gemengelage 
der Grofif amilien-Ackerblocke und ihre f ortschrei 
tende Unterteilung 

? all das ist an der Siedlungs 
entwicklung des ? Yayla "-Gebietes sudlich vom 

grofien Salzsee gegenwartig zu verfolgen, und es 

liegt der Gedanke nahe, dafi auch eine Reihe der 

grofieren alten Dorfer am Gebirgsrand eine ahn 
liche Entwicklung durchgemacht hat. Die bauer 
lichen Traditionen vieler dieser Dorfer wissen da 
von zu berichten, dafi ?am Anfang drei Briider 
hierher kamen und Hauser bauten". Wir gelangen 
damit zu Vorstellungen von der jiingeren land 
lichen Siedlungsentwicklung im inneranatolischen 

Steppengebiet, die stark an die Entwicklung der 
von H. Wilhelmy beschriebenen Zadruga-Weiler 
in Hochbulgarien erinnern44). Die Bevorzugung 
des blockformigen Teilungsprinzips scheint sogar 
in Inneranatolien noch weiter zu gehen als in 

Hochbulgarien, bei Unterteilungen wird minde 
stens ebensooft, wenn nicht sogar haufiger quer 
als langsgeteilt, so dafi Flurkomplexe jener klein 

gliedrig-kreuzlaufenden Gewannstruktur, wie sie 
etwa Wilhelmys Karte Fig. 28 zeigt45), kaum zu 
finden sind. 

Die halbnomadische Lebensweise der Bewohner 
weiter Teile Inneranatoliens bis ins 20. Jahrhun 
dert hinein hat also bei Neuanlagen oder Ausbau 
von Fluren nicht mehr zu langstreifigen Auftei 
lungen gefiihrt, wie es etwa im Ansiedlungsgebiet 
arabischer Beduinen in Syrien festgestellt wurde 46) 
und wie es H. Bobek der nomadischen Rechtsan 
schauung vom Kollektivbesitz am Boden im 

Gegensatz zu bauerlichem Individualbesitz zu 

ordnet47). Bemerkenswert ist dabei, dafi offenbar 
bereits beim Ubergang zum Halbnomadentum die 
Stammesorganisation so weit verfallt, dafi sie fiir 
die Gliederung der landlichen Siedlungen unbe 
deutend wird und hinter der Bedeutung von Dorf 
gemeinschaft und Grofifamilie zuriicktritt. 

Wenn man aber Bobeks Hypothese einer genos 
senschaftlichen, im Stammesverband organisiert 
zu denkenden Anlage der Streifenfluren48) ak 
zeptiert und auf Inneranatolien anwendet, dann 
stellt sich die Frage, ob die historisch iiberlieferte 

Ansiedlung von Turkmenenstammen in den Inner 
anatolischen Steppen im 15. bis 17. Jahrhundert 
zu ahnlichen Aufteilungen gefiihrt und entspre 
chende Spuren hinterlassen hat. 

44) H. Wilhelmy, Hochbulgarien I. Die landlichen Sied 
lungen und die bauerliche Wirtschaft. Sehr. d. Geogr. Inst. 

Kiel, Bd. IV, 1935. S. 232 ff. 
45) Vgl. Lit. 44), bei S. 242. 

46) A. Latron, La vie rurale en Syrie et au Liban. Mem. 
dTnst. Fr. de Damas, Beyrouth 1936. - 

J. Weulersse, 
Paysans de Syrie et du Proche Orient. Paris 1946. 

47) Vgl. Lit. 36), S. 12. 

48) ibid. 
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Der Anwendung derartiger Gedankengange auf 
die Siedlungsentwicklung Inneranatoliens der 
letzten Jahrhunderte steht allerdings noch eine 
bisher keineswegs geloste Frage im Wege, die 

Frage namlich, ob die einmal angelegten Acker 

parzellen 
? von einfachen Unterteilungen abge 

sehen ? im Prinzip annahernd konstant sind oder 
nicht. Grundsatzlich ist eine geringere Konstanz als 
etwa in Mitteleuropa ohnehin zu erwarten, nicht 
nur wegen der bekannten geringeren Rechtssicher 

heit, sondern vor allem auch, weil der Zins in osma 
nischer Zeit nicht wie im mittelalterlichen Europa 
am Land, an der Hufe haftet, sondern als glei 
tende Ertragssteuer auf der Dorfgemeinschaft 
oder der Grofifamilie lastet. Es hat also keine 

Obrigkeit ein Interesse an der Konstanz von Be 

sitzeinheiten; wie das Land gegliedert war, konnte 
dem Inhaber des Lehens und ab Mitte des 19. Jahr 
hunderts der Steuerbehorde gleichgiiltig sein. 

Selbst mit diesen Einschrankungen ware es noch 

moglich, eine genauere Vorstellung von der land 
lichen Siedlung mindestens der letzten vier Jahr 
hunderte aus dem Zustand etwa um 1900 abzu 

leiten, sofern es sich erweisen lafit, dafi keine 

grundsatzlich anderen Prinzipien der Landauftei 

lung geherrscht haben, dafi also keine regelmafii 
gen Umteilungen nach Art des Moucha-Systems 
und vor allem keine unregelmafiigen Feldver 

legungen nach Art der ? shifting cultivation" in 
der Steppe iiblich waren. Gerade das letztere ist 
aber fiir das zentrale Inneranatolien schwer aus 

zuschliefien, denn ein Anbauturnus mit einem 

Fruchtjahr nach sehr vielen Brachejahren ist von 

einer ungeregelten shifting-cultivation nicht mehr 
weit entfernt. Bei der Neuanlage von Feldern in 
der Steppe stehen dem Umbruch eines Stiickes 

Steppenboden kaum grofiere Schwierigkeiten im 

Wege als dem Umbruch eines mehrere Jahre bra 
chen Feldes. Eigentliche ? Rode "-Arbeiten sind 
nicht zu leisten, und damit entfallt der Zwang, bei 
den einmal angelegten Feldern zu bleiben. 

Eine Festlegung von Feldern, sei es auch bei 

mehrjahriger Brache, ist also im siedlungsarmen 
Inneranatolien zur Zeit der Ansiedlung der Turk 

menen nicht notwendig anzunehmen, zumal der 

Feldbau neben der Viehzucht bis Anfang des 
20. Jahrhunderts ohnehin nur eine sehr unterge 
ordnete Rolle spielte. Damit wird es auch zweifel 

haft, ob hier Relikte von Streifenfluren zu erwar 
ten sind. Wo Platz im Uberflufi vorhanden ist, 
scheint es wenig sinnvoll, ein willkurlich heraus 

gegriffenes Stuck Land zwecks gleichmafiiger Ver 

teilung streifig aufzuteilen. Das wird erst notwen 

dig, wenn der zur Verfiigung stehende Raum be 

grenzt ist, wie es durch Bodenqualitat, Bewas 

serungsmoglichkeit, Rodungsschwierigkeiten oder 

Grenzen zu benachbarten Interessenten gegeben 
sein kann. Wo aber nomadische Turkmenengrup 

pen sich zwischen altansassige Bevolkerung und 
damit zugleich in das Gebiet erheblich beserer An 

baumoglichkeiten schoben, ist theoretisch damit zu 
rechnen. Unter diesem Gesichtspunkt verdienen 
z. B. jene gereiht hintereinander liegenden Blocke, 
die sich zu breiten Streifen erganzen lassen, im 
altesten Flurteil von Eminler (Abb. 4) erhohte Be 

achtung. Ob hier allerdings Streifen rekonstruiert 
werden konnen, die direkt auf eine nomadische 
Landnahme zuriickgehen, fiihrt auf die oben ge 
stellte noch offene Frage nach der Konstanz der 

Parzellengrenzen zuriick. 
Leichter diirfte eine Vorstellung von der Flur 

struktur der ziemlich kontinuierlich besiedelten, 
bauerlichen Gebirgsranddorfer zu gewinnen und 
in die Vergangenheit zu projizieren sein. Wenn 
sich durch eine grofiere Zahl von Beispielen nach 
weisen lafit, dafi das System der Dorfentwicklung 
aus Grofifamilienweilern und die Flurgliederung 
in Grofifamilienblocke in Gemengelage hier der 

wirklich beherrschende Siedlungstyp ist, dann 
steht der Riickprojektion dieses Modells prinzi 
piell nichts im Wege. Eingriffe von seiten der 
Lehnsherren oder des Staates sind, soweit wir wis 

sen, in osmanischer Zeit nicht anzunehmen. Da die 
Grofifamilien sich ja nicht nur aufspalten und ver 

mehren, sondern ebensooft auch aussterben oder 
sich verkleinern49), braucht sich die Grofie und 
Struktur eines solchen Dorfes nicht grundsatzlich 
zu andern. Die offene Frage ist hier die nach der 

Lagekonstanz und der Kontinuitat der Siedlung, 
die mangels ausreichender schriftlicher Quellen auf 

geographische Untersuchungsmethoden angewie 
sen sein wird. 

In jedem Fall stellen zwei Tatsachen, die sich an 

der gegenwartigen ungelenkten Siedlungsentwick 
lung Inneranatoliens beobachten lassen, eine Be 

statigung bisheriger allgemein-siedlungsgeogra 
phischer Anschauungen dar: Erstens ist es die Er 

scheinung, dafi der Ausbau der Yaylas zu Weilern, 
die sich allmahlich zu Dorfern vergrofiern, getra 
gen von zunehmend aufsplitternden, aber je von 

einem Oberhaupt gelenkten Grofifamilien, paral 
lel zu ahnlichen Entwicklungen in vielen Teilen 
der Welt zu einer Blockgemengeflur mit Grofi 
familien- oder Individualbesitz fiihrt. Zweitens: 

Wenn sich in grofieren Dorfern aus irgend einem 
Grunde eine Gleichberechtigung der Dorfgenossen 
iiber die Rivalitat oder Vorherrschaft einzelner 

Grofifamilien hinweg durchsetzt, wie es hier durch 

die Entmachtung der Agas der Fall ist, dann kann 
es bei der Neuanlage von Kulturland spontan zur 

Anlage von Streifen kommen, ahnlich wie bei den 

49) Hierauf hat vor allem H. Mortensen (vgl. Lit. 41), 
S. 46 ff.) hingewiesen, im Zusammenhang mit der Darle 

gung sehr ahnlicher Tendenzen im nordl. Ostpreufien, 
namlich der allmahlichen Bevorzugung blockformiger Teilun 

gen nach Zerfall der grofieren Sozialgruppen. 
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ebenfalls mehr demokratisch organisierten Noma 
denstammen in Syrien oder den freien Bauern 

siedlungen in Nordathiopien. Der spontane Cha 
rakter wird zudem dadurch unterstrichen, dafi es 
in Anatolien zumindest in der unmittelbar vor 

ausgegangenen Zeit keine Vorbilder fiir streifige 
Fluranlage gegeben zu haben scheint. 

J. Hovermann hat einmal die Frage aufgewor 
fen, )yob sich nicht schon ein allgemeines Entwick 

lungsgesetz abzeichnet, das es gestattet, die Sied 

lungs formen der Erde in ein genetisches System ein 
zuordnen" 50. Diese Frage ist zwar noch zu weit 

von ihrer Beantwortung entfernt, um aus den hier 

mitgeteilten Beobachtungen Riickschliisse auf ur 
tumliche Zustande in Gebieten anderer Kultur zu 

gestatten. Immerhin, wenn sie positiv beantwortet 
werden soil, mufi ihre Basis durch Parallelunter 

suchungen in verschiedenen Kulturraumen noch 
erheblich verbreitert werden, und dazu sollen die 
vorstehenden Beobachtungen und Erorterungen 
beitragen. 

50) J. Hovermann, Bauerntum und bauerliche Siedlung 
in Athiopien, Die Erde 1958, S. 19. 

BEITRAGE ZUR KLIMATOLOGIE WESTINDIENS 
mit 14 Abbildungen und 3 Tabellen 

Helmut Blume 

Summary: Contributions on the Climatology of the West 
Indies. 

The climate of the West Indies is decisively influenced 
by the great seasonal and regional changes of precipitation. 
The types of precipitation together with seasonal distribution 
and annual totales have been examined in order to gain a 
standardization and classification of climates. 

Types of precipitation. An interruption of the 
trade-wind currents and of precipitation is caused by the 

following weather conditions: 
in summer: 1) easterly waves, 

2) the intertropical front moving forward to 
the north, 

and, 3) hurricanes, 
in winter: 1) weak convergences, 

2) cold air-bridges from the north. 
The following areas can be distinguished according to the 
seasonal distribution of precipitation: 

1) those with a rainy season in summer (one 
or two maxima of precipitation), 

2) those with a rainy season in winter. 

The annual total of precipitation vary 
greatly from one place to another. Apart from a few 

exceptions such as the aridity of the Leeword Islands, this 
is a function of relief. 

The climatic classification of the West Indies 
is based on the seasonal pattern of humidity. Reichel's 
Index proved to be most suitable for its determination in 
the area fringing the tropics, because, apart from giving the 

monthly mean precipitation and monthly mean tempera 
tures, it also takes into account the number of days with 

precipitation per month, combining thereby the effec 
tiveness and periodicity of precipitation. The ombro-thermal 
climatic classification of the West Indies is discussed with 
the help of isohygromenic maps using the islands of His 

paniola, Martinique, Barbados and Cuba as examples. The 

regional differences in the character of the climate depend 
largely on the relief. The mountain islands are, moreover, 

marked by thermal grades of altitude. 

Einfuhrung. Westindien umfafit die Bahamas, die Grofien 
und die Kleinen Antillen. Alle westindischen Inseln, von 
denen nur die Bahamas iiber den nordlichen Wendekreis 
hinaus bis 27? n. Br. reichen, liegen im Passatgurtel. Das 
Klima all dieser Inseln wird durch den Wechsel zwischen 
Monate anhaltender Niederschlagsarmut (Trockenzeit) und 

monatelangem Niedersehlagsreichtum (Regenzeit) gekenn 
zeichnet. Da das ganze Jahr iiber sehr gleichmafiige Tempe 
raturen herrschen, pragt der jahreszeitlich und regional stark 
wechselnde Niederschlag entscheidend das Klima dieser 

tropischen Inseln. Im folgenden werden die Typen des 

Niederschlags, die jahreszeitliche Verteilung des Nieder 

schlags und die jahrliche Niederschlagsmenge erortert, um 
zu einer Typisierung der Klimate und zu einer Klima 

gliederung Westindiens zu gelangen. 

/. Die Typen des Niederschlags 

Die Passatstromung herrscht in Westindien 

ganzjahrig vor. Die an der aquatorialen Seite der 

subtropischen Antizyklone ausstromende, trockene 
Luft hat nach Uberquerung der warmen Wasser 
des Atlantiks in hohem Grade Feuchtigkeit aufge 
nommen, so dafi die meisten westindischen Inseln 
reichliche Niederschlage erhalten. 

Haufig setzt der Passat aus, besonders, wenn 

sich, dem Gang der Sonne entsprechend, die sub 

tropische Antizyklone nach N verlagert hat. Die 
dann, etwa von Mai bis November, fallenden 
reichlichen Niederschlage der sommerlicfien Regen 
zeit sind aber nicht an die innertropische Konver 
genzzone (ICT) gebunden. Denn im Gegensatz zu 
den afrikanischen und asiatischen Tropen bewegt 
sich die Intertropikfront in Amerika nicht sonder 
lich weit nach N. Sie erreicht zwar Zentralamerika 
und den aufiersten Siidwesten des Karibischen 
Meeres, nicht aber die westindischen Inseln und 
den von ihnen umschlossenen Hauptteil dieses 
Meeres (62, S. 64). Weht doch gerade im Bereich 
der dem siidamerikanischen Festland vorgelager 
ten Inseln unter dem Winde, wo man im Sommer 
starkere Niederschlage und ein Aussetzen des Pas 
sates als Folge des Vorriickens der Intertropik 
front nach N erwarten sollte, der Passat zu dieser 
Zeit ungebrochen. Es scheint jedoch, dafi die som 
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