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DAS PROBLEM DER GEWANNFLUREN IN SUDWESTDEUTSCHER SICHT 
Mit 4 Karten 

Friedrich Huttenlocher 

Summary: The problem of open fields from the point of 
view research carried out in south-west Germany. 

The first part of this paper reports in chronological order 
about the most important stages of research into the origin 
of field patterns in southern Germany. Gradmann's "Ge 
wanndorf" (furlong village) is discussed in detail since by 
means of the style of the field pattern he had grasped the 
genetic position and possibilities of development of a 
settlement type; he had thus pointed the way towards a 

regional interpretation of settlement types. His Gewann 

dorfer, as Schroder has shown, are merely a variant of the 
Gewannflurdorfer (open field villages) i. e. those where the 

strips are very narrow. Their occurrence is confined to the 
Rhenish areas where divided inheritance prevails. The 
eastern boundary towards the areas of prevailing undivided 
inheritance and broad field strips is recognized as an impor 
tant cultural boundary of great age. 

The very active recent research work concerned with 
field patterns carried out in Franconia and Bavaria, which 

mainly uses a genetic approach, is particularly concerned 
with the question of whether Gewanne (furlongs) or Flur 
blocke (consolidated blockfields) were characteristic of the 
original core of the plough land. Investigations over exten 
sive areas by Krenzlin and others have shown that in 
northern Franconia block shaped fields were in many cases 
characteristic of the original cores of the arable; in the areas 
of early settlement of south-west Germany block shapes and 
genuine furlongs are as a rule juxtaposed. 

The paper then discusses in detail the open fields which 
originated from planned regular broad strips since these 
types frequently occur over extensive areas quite exclu 

sively, as for instance in the Alpine Foreland, the Rhon fore 
land (Krenzlin) and the Upper Rhine valley. Those of the 

western upper Rhine are long Wegedorfer (path villages) 
whose plough land is divided into long parallel strips. Nitz 
was able to illustrate convincingly that these were early 
instances of planned foundations for free Wehrbauern (sol 
dier-peasants) only subject to the king, established by the 
Frankish estate administration. Nitz was also able to prove 
the further development of these well thought out land 
allocations to the Waldhufen (consolidated farms of rec 

tangular shape, lying alongside each other) already in the 
9th century in the Odenwald possessions of the Imperial 
Abbey Lorsch. 

In the second part of the paper the author relates and 
evaluates the results of a work by Janichen, a historian. 

He established on the basis of early Urbare (manorial rolls) 
of Western Swabia that there the original ridge and furrow 
cultivation was early displaced by slightly raised bed culti 
vation (Beetbau) and this in turn, already in the 13th cen 

tury, by "flat" cultivation (Ebenfeldbau). He also showed 
that simultaneously with this intensification a change occur 
red from a ploughland consisting of isolated pieces of arable 
to continuous arable land by utilizing the balks and grass 
covered access paths. The eastern boundary of this region of 

early flat cultivation coincides very largely with that of the 
open fields with narrow strips and custom of divided in 
heritance. It separates the western areas of large villages 
with a tendency towards cottage industry from the eastern 

purely farming country. The ultimate cause of this early devel 

opment of the western areas lies according to Janichen in 
the fact that there the demesne farms with their serf labour 

were absorbed by the villages early and with their entire 

land, and this brought about the introduction of emphasized 
grain growing on regularly, not intermittently, cultivated 
fields. The development of the farm land of the old villages 
of south-west Germany is thus composed of a number of 

phases: the period of the demesne farms (villicationes) of 
the early Middle Ages, the period of planned foundations 

with their large block fields of the terra salica and the fur 

longs of the holdings subject to work on the former, the 

period of an agricultural climax during the height of the 
Middle Ages with the formation of the social organization 
of the open field village, the disappearance of the demesne 

farms, and the change over to continuous arable land and 
flat cultivation. This is followed by an expansion of the 
arable on to marginal land of deserted settlements during 
the late Middle Ages and at last of sharing out of the com 

mons owing to the change over to stall feeding. The main 
characteristics of this development are the continuous widen 

ing of the class of people with rights of land use and the 

early levelling of the social structure. This development 
did not take place in the areas with undivided inheritance 
in eastern Swabia. Taking examples from the Ulm Alb, 

which was investigated in detail by Grees, it is shown that 
there the cottagers, etc., were only able to obtain very 

modest shares and rights. The object of this paper is to show 
that in the south-west German cultural province, in the 
area of Gradmann's Gewanndorfer, the open fields consist 
of many different components, that they have arisen from 

large block fields later divided into strips, furlongs where 

strips were allocated from the beginning to different land 

holders, and furlongs which resulted from the sharing out 
of land amongst the village community; it is to show fur 
ther in which way the development of farm land division 
is an indicator of social structure and thus provides sub 
stantial cultural geographical information for the various 
cultural provinces. 

I. 

Alle Darstellungen und Zusammenfassungen 
[E. Otremba (1), H.Jager(2), A. Krenzlin (3)] 
iiber die neuzeitliche Flurformenforschung Siid 
deutschlands setzten sich naturgemafi mit der 

Lehrmeinung Gradmanns iiber die Gewannflur 
auseinander, die ein Kernstiick seines in seiner 
Geschlossenheit so imponierenden Lehrgebaudes 
darstellt. Die wissenschaftlichen Impulse, die von 
diesem Lehrgebaude durch die regionale Nach 
priifung, durch Zustimmung und Ablehnung, aus 

gingen, sind heute noch wirksam. Robert Grad 
mann und Otto Schluter haben den wissen 
schaftlichen Rang der deutschen Siedlungsgeogra 
phie begriindet. 
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Mein Ziel, die Bedeutung dieser Forschung fiir 
die geographische Landeskunde der Gegenwart 
zu umreifien, mufi auch mit Gradmann beginnen. 

Mir, als einem seiner Schuler im weiteren Sinn, 
ist es dabei ein besonderes Anliegen, zu zeigen, 

wie solide die Beobachtungstatsachen sind, auf 
denen sein Lehrgebaude ruht, wie er alle vor 
schnellen deduktiven Verallgemeinerungen meidet 
und wie seine ganze Arbeit vom geographischen, 
landschaftsgebundenen Ordnungsprinzip be 
herrscht wird. Inhaltlich ist das Leitmotiv seiner 

vielschichtigen Lebensarbeit die Erklarung der 
kulturlandschaftlichen Gegensatze zwischen dem 
offenen Altsiedelland mit seinen grofien Dor 
fern und dem Neuland, dem mittelalterlichen 

Rodeland mit seinen zwischen Waldbezirken ver 
streuten Kleinsiedlungen. Dieser Gegensatz be 
stimmt auch heute noch das Gefiige der siidwest 
deutschen Kulturlandschaften; durch Einschaltung 
von Obergangsraumen ist allerdings der ur 

spriinglich schroffe Gegensatz seiner Konzep 
tion von ihm selbst schon gemildert worden. 

Die Pfeiler des zur Erklarung geschaffenen 
Lehrgebaudes sind neben der sogenannten Step 
penheidetheorie seine Ansichten iiber das Gewann 
dorf (4). Die Flurform wurde dabei zum Haupt 
merkmal eines genetischen Siedlungstyps erho 

ben, der dariiber hinaus funktional und physio 
gnomisch einen ganzen Komplex von landschafts 

pragenden Eigenschaften beinhaltet. 
Dafi der in seinen Folgerungen so vorsichtige 

Gradmann diesen Schritt gewagt hat, war von 
der einmaligen Gunst der Quellen und Hilfsmittel 

abhangig, die ihm vor einem halben Jahrhundert 
im Konigreich Wiirttemberg zur Verfiigung stan 
den. Voran steht dabei das gedruckte Flurkarten 
werk des Landes im M 1 :2500 mit 15 000 Blat 
tern. Es liegt in einem vollstandigen Satz in der 

Tiibinger Universitatsbibliothek, der Gradmann 
vor seiner Berufung nach Erlangen vorstand. Die 
miihevolle Bearbeitung dieses Werkes, die er spa 
ter mit verhaltenem Stolz mehrfach glossierte, hat 
ihn scharf und unduldsam gemacht gegen die 

jenigen, die ihm am Zeug flicken wollten und de 
ren Deduktionen auf der Kenntnis weniger Ein 

zelbeispiele aufbauten. Zum Flurkartenwerk 
kam aufierdem die bequeme Bereitstellung des 
historischen Quellenmaterials fiir jede Ortschaft 
in den amtlichen Landesbeschreibungen, in den 

Oberamtsbeschreibungen und im Konigreich 
Wiirttemberg (1904?1907), an deren Bearbei 

tung er mafigeblich teilhatte. Diese Vorausset 

zungen ermoglichten ihm die grofiraumliche 
Uberschau iiber die Siedlungsformen. Fiir ihn 
sind bewufit die Sonderformen gegeniiber den 

Gemeinsamkeiten zuriickgestellt. In den spateren 
Kontroversen hat er immer wieder gezeigt, dafi 
er die zusammengesezte Struktur der Gewann 

flur durchaus gesehen hat. Jager und Krenz 
lin haben dies schon eingehend gewurdigt. So 
hat er der These Steinbachs (5) von der Ent 

wicklungsreihe Hof?Weiler?Gewanndorf ent 

gegengehalten, dafi diese ebenso wie im Sauer 
land im Rodeland der Keuperberge (so im 

Welzheimer Wald) fiir hochmittelalterliche Hofe 

belegbar ist, dafi aber im Altsiedelland die sozio 

logisch differenzierte Gruppensiedlung ?Dorf" 
schon zu Zeiten der karolingischen Urkunden voll 
entwickelt war. Dieser Altersunterschied von 
mindestens 500 Jahren kommt nach seiner Mei 

nung im Bild der Ackerflur zum Ausdruck, inso 
fern als in den Altformen die genossenschaftlichen 
Bauelemente, die Gewanne, dominieren. Sonst 
hatte er nicht so lange an der Markgenossen 
schaftstheorie festgehalten und zuletzt, als diese 
von historischer Seite allgemein abgelehnt wurde, 
eine Dorfgenossenschaft (6) an ihre Stelle gesetzt. 
Bezeichnend ist nun, dafi K. S. Bader (7) in 
rechtshistorischer Sieht heute auch auf eine friihe 

Entwicklung der Dorfgenossenschaft im alten 
Dorf des Siidwestens kommt. 

Der zeitlich folgende Abschnitt der geographi 
schen Flurformenforschung wird bestimmt durch 
das Aufbluhen einer lebendigen Regional 
forschung. In Nordwestdeutschland hatte sie 
der geographisch sehende Historiker Martiny (8) 
ausgelost. Sie wurde spater von Muller 

Wille (9) in einem vieldiskutierten Lehrgebaude 
(Drubbel mit Langstreifenflur) zusammengefafit. 
In Sachsen und in Ostelbien war der Wirtschafts 
historiker Kotzschke der geistige Motor fiir eine 

weitgespannte, ergebnisreiche Flurforschung, an 
der die Geographen mafigeblich beteiligt waren. 
Im Rahmen dieser Arbeiten zwang die Mannig 
faltigkeit der Formen zur getrennten Untersu 

chung von Orts- und Flurgrundrifi. Die Flur 
formen verloren dadurch in geographischer Sieht 
ihre dominante Stellung, die ihnen bei den geneti 
schen Siedlungstypen zukommt. Es besteht beim 

heutigen Stand der Forschung aber die Hoffnung, 
dafi mit Hilfe von starker differenzierten Typen 
dieser Verlust wieder aufgeholt wird. 

Bei den vielschichtigen Reginonaluntersuchun 
gen erwuchs als Hauptaufgabe eine ordnende, 
den geographischen Vergleich gestattende Ober 

sichtsdarstellung in Gestalt einer Flurformen 
karte Deutschlands. Dafi dieser Wunsch 
auch von historischer Seite gehegt wurde, be 

weist, dafi Kotzschke und Vogel die Schaf 

fung einer solchen Karte fiir ihren geplanten 
Historischen Atlas in Angriff nahmen. Leider 
hat der Krieg und seine Folgen diese Arbeiten 

unterbrochen, die fiir Mittel- und Ostdeutsch 
land schon weit gediehen waren. Die durch die 
ses Vorhaben angeregte, bedeutsame Darstellung 
der landlichen Siedlungen der Mark von Krenz 
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lin (10) und vor allem die Zusammenfassung fiir 

Sachsen, ein Lebenswerk Kotzschkes (11), sind 
neben zahlreichen anderen Darstellungen Zeug 
nis hierfiir. 

Die verstarkte Aufnahme der Flurformenfor 

schung nach dem Krieg und die zahlreichen Ver 
suche der regionalen Bearbeiter, aus ihrem Blick 

winkel heraus die Probleme zu losen, machen 
die Schaffung einer Karte fiir ganz Deutschland 
noch dringlicher. Dazu kommt, dafi sie heute im 

Augenblick des Umbruchs der gesamten Flur 

organisation im geteilten Deutschland als Doku 
mentation unentbehrlich ist. Wir haben deshalb 
alien Grund, Otremba dafiir zu danken, dafi er 
die grofie Arbeit der Koordinierung auf sich 
nahm und eine Flurformenkarte dem in Arbeit 
befindlichen ? Atlas der deutschen Agrarland 
schaft" beigibt. 

Die geographische regionale Bestandsaufnahme 
hatte in erster Linie formale Aufgaben zu lo 
sen und ist dabei zu wesentlichen, neuen Einsich 
ten gelangt. 

Eingeleitet wurde die Differenzierung der Ge 
wannfluren in Siiddeutschland mit einer neuen 
Bestandsaufnahme fiir Wiirttemberg durch K. H. 
Schroder (12). Er unterschied dabei zwischen 

schmalstreifigen und breitstreifigen Gewannflu 
ren und kam im Vergleich zu Gradmanns Ver 

breitungskarte zu wichtigen Ergebnissen. Nur die 

schmalstreifigen Gewannfluren des Neckarlands 
decken sich mit den Arealen der Gradmann 
schen Gewanndorfer. Die breitstreifigen Typen 
beherrschen dagegen, mit einer merkwiirdigen 
geradlinigen nordsiidlichen Grenze einsetzend, 
den Osten des Landes und finden sich sowohl in 
Altsiedellandschaften als auch in den getreide 
giinstigen Weilergebieten des Rodelandes. Diese 

Verbreitungstatsachen, die Feststellung der wei 
ten Verbreitung von beispielhaften Gewannflu 
ren selbst bei kleinsten Weilern, war fiir mich der 

Grund, den genetischen Weilertypus Gradmanns 

(Kleinsiedlung mit Blockflur) aufzugeben und da 
fiir die wirtschaftsbestimmte Ortsform (Etter 

weiler-Streuweiler) zur naheren Kennzeichnung 
zu verwenden (13). 

Die von Schroder gezeigte Deckung zwischen 
der schmalstreifigen Gewannflur mit dem weit 
hin geschlossenen Areal der Realteilung zeigt die 

Zugehorigkeit des westlichen Neckarlandes zur 

geschlossenen rheinischen Provinz der Realteilung, 
wie sie auf den Karten Rohms (14) fiir die heu 

tigen Erbsitten entgegentritt. Sie bildet, wie spa 
ter noch zu zeigen ist, eine alte Kulturprovinz mit 
einer im Vergleich zu den ostlichen Nachbarrau 

men fruhen Bevolkerungsverdichtung und Wirt 

schaftsintensivierung. 
Entscheidende neue Anregungen erhielt die 

Bestandsaufnahme der Gewannfluren durch ihre 

von Niemeier (15) begriindete morpholo 
gische Analyse und durch seine Typologie 
der Formen. Sie zeigte die Unterschiede der Bau 
elemente nach ihrer Gestalt und gegenseitigen 
Lage (Langgewanne, Blockgewanne, gleichlau 
fende und sich kreuzende Strukturen), sie ging 
auf das Gefiige der Elemente ein und sie hob die 

Sonderstellung der ortsnahen Kernflur im Ver 

gleich mit den peripheren, jiingeren Teilen her 
vor. 

Die wachsende genetische Fragestellung, die 

Frage nach den Ausgangsformen des Sammel 

begriffs Gewannflur, machte dabei die Kernflur 
der alten Dorfer zum bevorzugten Forschungs 
gegenstand aller regionalen Untersuchungen. 

Die durch die Thesen Hombergs (16) und 
Muller-Willes (9) ausgeloste Wertung der 

Langstreifenflurals pf lugbedingte Altf orm 
der Verteilung des Artlands, des Dauerackers, 
fiihrte auch in Siiddeutschland zur Suche und zur 
vielfachen Feststellung dieser Formen. Damit 
wurde zugleich das formale Flurelement ?Gewann" 
genetisch differenziert und zwischen Ackerkom 

plexen, die von Anfang an geteilt waren, den 
?echten Gewannen" und den spater entwickelten 

?Teilungsgewannenw unterschieden. Die in den 
suddeutsehen Kernfluren festgestellten Lang 
streifengewanne sind wohl als echte Gewanne 

anzusprechen, nicht aber als Urgewanne, als Re 
likte einer altesten Siedlungsschicht. Die Erhal 

tung von Reliktformen hatte in Sudwestdeutsch 
land, wie spater noch zu zeigen ist, sehr ungiin 
stige Bedingungen. 

Die zweite Gruppe der Ausgangsformen der 
Gewanne unserer Kernfluren bilden block 

artige Flurstiicke. Hierbei sollte, wie dies 
auch Krenzlin (3) fiir das nordliche Franken 

getan hat, zwischen den Grofiblocken ehemaliger 
Grofibetriebe und den kleineren Blocken von 
Bauernhofen unterschieden werden. 

Fiir die Gewanndorf gebiete Gradmanns im 
Sudwesten sind nun die dorfnahen Grofiblocke 

ehemaliger Fronhofe das beherrschende Element 
der Kernfluren. Die Sonderstellung ihres Acker 
und Wiesenlandes, der Breiten und Briihle, hat 
schon friih V. Ernst (17) erkannt und belegt. Er 
hat gezeigt, dafi Fronhofe mit ihrem Salland 
zur kennzeichnenden Ausstattung des alten Dor 
fes gehoren, dafi sie andererseits den jiingeren 
Rodesiedlungen allgemein fehlen. Bei ihnen stehen 

wenige Huben am Anfang der Entwicklung, de 
ren Besitzblocke im Rodeland naturgemafi auch 
viel kleiner waren. 

Auch in Franken und Bayern hat die lebendige 
Flurforschung der letzten Zeit diese Fruhformen 

angesprochen und ist ihnen historisch nachge 
gangen. Jager und Krenzlin haben dariiber 
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eingehend berichtet. Krenzlin (18) hat bei ihrer 

grofiflachigen Bestandsaufnahme im nordlichen 
Franken eine grob- und kleingliedrige Variante 
der Gewannflur ausgeschieden. Die grobgliedrige 
Form, die im Grabfeldgau und im Schweinfurter 
Becken geschlossene Areale aufweist, soli auf die 
Grofiblocke der Dinghofe einer fruhen franki 
schen Kolonisation zuruckgehen. Die kleinglied 
rige Variante wird dagegen von Blockfluren 
bauerlicher Hofegruppen abgeleitet, die hier einer 
alteren Siedlungsschicht zugerechnet werden. Ihr 

geschlossenes Verbreitungsgebiet bildet das Alt 
siedelland der Wern-Lauerplatte. In beiden Fal 
len werden die Gewannfluren ausschliefilich als 

sekundare, durch Teilung entstandene Bildungen 
verstanden. Ihre ?Vergewannung" wird durch 
Ubernahme des zelgengebundenen Nutzungs 
systems und durch Erbteilung erklart. Die geo 
graphische Bedeutung der Arbeiten Krenzlins 

liegt aber nicht in dieser flurgeschichtlichen These, 
sondern in der differenzierten landschaftsgebun 
denen Bestandsaufnahme, die Wege zur Bildung 
regionaler, genetischer Agrarprovinzen zeigt. 
Erganzt werden diese Forschungen fiir Franken 
durch die Erlanger Arbeiten (W. Muller) (19) 
und die Arbeiten Dreschers (20) iiber Nieder 

bayern. 
Neben den gewachsenen Gewannfluren sind 

in jiingster Zeit in Suddeutschland auch solche, 
die auf geplante Anlagen zuruckgehen, in 

geschlossenen Verbreitungsgebieten entdeckt wor 
den. Im Gegensatz zu den modellartigen Plan 

gewannfluren der Ostkolonisation sind sie all 

gemein aus streifenformigen Flurorganisationen 
entstanden, die die ganze Markung oder wenig 
stens deren Pflugland umfassen. Ihre gegen 

wartigen Gewannfluren sind naturgemafi nur 
durch spatere Teilungen, durch Vergewannung, 
zu erklaren. 

Vereinzelt waren diese Flurformen schon lange 
aufgefallen, vor allem dort, wo die parallel 
streifige Anlage auch heute noch das ganze Flur 
bild bestimmt, so im Elsafi, in der Pfalz, in den 

wiirttembergischen Keuperbergen und ander 
warts. Die Kenntnis ihrer weiten Verbreitung und 
ihres gegendweise geschlossenen Auftretens ist 
aber eine Frucht der intensivierten Forschung 
der jiingsten Zeit, wobei in zunehmendem Mafie 
historische Einzeluntersuchungen die Ergebnisse 
sicherten. Arbeiten, die ganze Areale von solchen 

gelangeartigen Uranlagen feststellen konnten, 
verdanken wir Matzke (21) iiber das Roth 
tal in der Iller-Lechplatte, Krenzlin (3) und 
ihren Schiilern iiber die nordlichen Mainplatten 
und das Vorland der Rhon, ferner Nitz (22) fiir 
die Oberrheinlande und die Lechterrassen bei 

Augsburg. Auf die letzteren mufi zuerst einge 
gangen werden, weil hier die altesten Formen 

dieses Typus liegen und weil ihre genetische 
Wurzel am besten erhellt werden kann. 

Die Besonderheit im Flurbild dieser Gruppe 
ist eine parallelstreifige Aufteilung des gesamten 
Pfluglandes in lange Ackerriemen, wobei die Ge 

wanneinteilung vielfach willkurliche Grenzen auf 
weist. Eng verkniipft mit dieser Flurform sind die 
strafiengebundenen Dorfer, so z. B. die ?langen 

Dorfer" im Umkreis des Bienwaldes. Nitz bezeich 
nete die Fluren als Langstreifenfluren, was sie in 
der Tat auch sind. Leider ist dieser Terminus durch 
die langstreifigen Gewanne der Eschfluren (Mul 
ler-Wille) belegt, die ja formal und genetisch 
etwas anderes sind. Ich bezeichne sie im folgenden 
als Riemenfluren, die auf gelangeartige Anlagen 
oder auf die Breitstreifenfluren nach der Ter 
minologie Krenzlins zuruckgehen. 

Die Areale gehaufter Verbreitung der Riemen 
fluren sind durchweg bodengiinstige, mit Lofi be 
deckte Ackerebenen und damit echte Altsiedel 
raume. Ihr auffalliges Flurbild wurde vielfach 
aus dieser topographischen Lagegunst erklart, von 
anderen wurden sie als spater regulierte Fluren 

angesehen, von Meitzen und Homberg als Alt 
formen gedeutet und fiir die These der ursprung 
lichen Breitenmessung des Ackerlandes herange 
zogen. Die Hauptverbreitungsgebiete decken sich 
mit den friiheren politischen Kernraumen; sie er 
strecken sich am Oberrhein vom Unterelsafi iiber 
die Randgebiete des Hagenauer Forstes und des 
Bienwaldes und finden sich gehauft auf den Plat 
ten des Wormsgaus zwischen Frankenthal und 

Oppenheim. Die zweite siiddeutsche Provinz bil 
den die Lechplatten zwischen Augsburg und Min 
delheim. Dazu kommen gehaufte Vorkommen 
am Hellweg, in den Hildesheimer Borden und 
im thuringischen Altsiedelgebiet bei Merseburg, 

Karte 1: Riemenflur Schiitzingen im Realteilungsgebiet. 

Schiitzingen gehort zu einer Gruppe von ahnlichen Wege 
dorfern mit Riemenfluren in den Keuperhohen des west 
lichen Strombergs, in der Nahe Maulbronns. Die heute 510 
ha grofie Nutzflache der Gemeinde erfiillt das geraumige 
obere Mettertal, dessen Talaue wenig in eine breit entwik 
kelte Schilfsandsteinterrasse eingesenkt ist. Der breite Fufi 
der Gehange gehort den Riemenfluren des Ackerlandes, die 

sonnseitigen Steilhange der grofien Rebflache (54 ha), die 
Schattseiten uberwiegend dem Wald und jiingeren Auswei 

tungen der Flur. Die schmalstreifigen Weinbergfluren ver 

laufen, wie uberall, senkrecht zum Hang (s. auch Flur Rei 

sach, neue Weinberge im S.). Sie scheinen deshalb die Acker 

parzellen der Kernflur fortzusetzen. Sie diirften aber 

durch Austeilungen auf der Allmende entstanden sein. Glei 

ches gilt fiir randliche querlaufende Gewanne (ob dem Heu 

weg, Schwarzwiesen). Eine hochmittelalterliche Wiistungs 
flur (Hegnach) in dem nordwestlichen Nebental ist der 

Markung angegliedert. Ob ihre weithin parallelstreifige 
Parzellierung urspriinglich ist oder aus der spateren Auf 

teilung stammt, ist nicht bekannt. Einige Weglanger-(w-) 
und Anwander-(a-)Gewanne zeigen auch hier eine friihe 

zelgliche Ordnung der Flur. Kleinparzellierte Lander (L) 

liegen am ostlichen Dorfrand. 
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auf die schon Meitzen und Kotzschke hinge 
wiesen haben. 

Nitz belegt mit guten Griinden, dafi die Rie 
menfluren mit ihren Wegedorfern die bezeich 
nende Siedlungsform einer friihen frankischen 

Sicherungs- und Binnenkolonisation darstellen. 
Einer jiingeren Kolonisationsschicht diirften die 

Breitstreifenanlagen Kkrenzlins im ostlichen 
Rhonvorland angehoren, das in seiner Ausstat 

tung und Erschliefiung jiingeres Ausbauland dar 
stellt. 

Der Zusammenhang dieser weit verbreiteten 

Plananlagen mit einer friihen frankischen Koloni 
sation im ganzen westlichen Suddeutschland wird 
durch die neuere landesgeschichtliche Forschung 
voll bestatigt. Wegbereitend fiir diese Erkenntnis 
war die historische Ortsnamenforschung, wie sie 
fiir den Oberrhein von Langenbeck (23) und 
Christmann, fiir Franken in jungster Zeit von 
Weigel (24) ausgebaut wurde. Die eigentliche 
Begrundung gaben aber die Forschungen von 
Th. Mayer (25) und Dannenbauer (26) mit 
ihrer sozialhistorischen Fragestellung. Dannen 
bauer hat seine neuen Erkenntnisse fiir den Sud 
westen auch schon siedlungshistorisch ausge 
wertet. 

Nitz konnte nun fiir die vorgenannten Wege 
dorfer mit Riemenfluren am Oberrhein nach 
weisen, dafi sie gehauft im Umkreis von alten 

Konigshofen und von Konigsgut, von ehemaligen 
Reichsforsten (Hagenauer Forst, Bienwald) zu 
finden sind, dafi sie mit Vorliebe die frankischen 

Konigsstrafien, die ehemaligen Romerstrafien, am 
Oberrhein und Lech begleiten und dafi sich in 
vielen von ihnen die Konigsfreien (Konigszinser) 
nachweisen lassen. Er konnte damit diese in ihrer 

Gesamtanlage geplanten Dorfer als Sicherungs 
und Wehrkolonien des frankischen Fiskus an 

sprechen, die in der Merowingerzeit aufkamen. 

Gegendweise wurden die im karolingischen und 
im spateren Ausbau geplanten Wegedorfer 

mit ihren Gelangefluren zur Erschliefiung der 
Waldlandereien benutzt, die noch der Fiskus 
besafi oder an den Hochadel verliehen waren. 
Dies gilt am Oberrhein fiir die Randbezirke der 

Reichsforste, an der Donaustrafie fiir die benach 
barten Talgassen (Rothtal), im Neckarbecken fiir 
die Randbezirke des Strombergs und fiir den 

Ohrnwald, im nordlichen Franken, fiir das Rhon 
vorland. riier schieben sich die Breitstreifenfluren 
weit ins Gebirge vor, wobei Krenzlin zeigt, 
dafi die spatere Umformung zu Gewannfluren 
auf das getreidegunstige Vorland beschrankt blieb. 

In den angefiihrten Beispielen handelt es sich 

vorwiegend um ebenes Gelande oder breite Taler, 
so dafi Zusammenhange zwischen Gelandegestal 
tung und Siedlungsform naheliegen. 

Die Weiterentwicklung des Planungsgedankens 
von der gemeinsehaftsgebundenen Gelangeflur mit 
dem Wegedorf zur individualisierten Wald 
hufe mit der Reihensiedlung oder der lockeren 
Hofereihe ist am Oberrhein besonders friih nach 
zuweisen. Nitz konnte zeigen, dafi die altesten 

Waldhufensiedlungen im 9. Jahrhundert auf die 
Reichsabtei Lorsch zuriikgehen und dafi hier eine 
Obernahme der Landverteilungsmethoden der 

Krongutsverwaltung naheliegt. Im Odenwald 
entwickelten sich auch verschiedene Varianten 
der Waldhufen, die dann im 11. Jahrhundert von 
den Herren des Schwarzwalds und Spessarts uber 
nommen wurden. 

Mit Recht lafit sich deshalb eine Entwicklungs 
reihe von den geplanten Breitstreifenfluren der 
frankischen Sicherungskolonisation bis zu den 
hochmittelalterlichen Waldhufensiedlungen span 
nen, wie das auch Jager (2) skizziert hat. Inwie 
weit die von Mortensen und Niemeier (28) fiir 
Nordwestdeutschland festgestellte gleichsinnige 
Reihe eigenstandig ist oder auf die gleichen fran 
kischen Einfliisse zuriickgeht, bleibt dabei vorlau 

fig noch offen. 

Das AusmafiderfrankischenBinnen 
kolonisationin den Landschaften Siiddeutsch 
lands war verschieden stark. Ihr Einflufi war do 

minant im Westfliigel des Oberrheinischen Tief 
landes und zeitlich nachhinkend in Mainfranken. 

Die durch sie ausgeloste Bevolkerungsverdichtung 
und Intensivierung der gesamten Wirtschaft 
machte diese Gebiete zu fruhen politischen Kern 
raumen. 

Im alemannischen Neckarland bildeten, wie 

Janichen (29) nachgewiesen hat, die frankischen 

Sicherungskolonien ein Netz von Siedlungsgrup 
pen, das die alten Strafien an Neckar und Donau 

begleitete und in den Huntaren (Centenen) seine 

eigenstandige Organisation hatte. Als Ausdruck 
der Plansiedlung konnte von ihm die regelma 
fiige Rechteckform der Markungen nachgewiesen 
werden. Ihre Sonderstellung schliefit er auch aus 
dem hier gehauften Vorkommen von genormten 
Ortsnamen mit den Grundwortern jjZimmern" 
und ?Dorf". Er deutet die Dorf namen als Aus 
druck des Gegensatzes zu den benachbarten ale 
mannischen Hofgruppen und Weilern. Das Wort 

?Dorf" diirfte damals zum Gattungsnamen mit den 

heutigen Begriffsinhalten geworden sein. In den 
friiher entwickelten oberrheinischen Gebieten feh 
len bezeichnenderweise diese Unterscheidungen 
nach der Grofie und Struktur der Siedlungen in 
den Ortsnamen; hier bilden dagegen die Namen 
auf ?tung" und ?hurstc< (26) einen Hinweis auf 
die Herkunft der Kolonisten. 

Der Riickblick auf die jiingeren Ergebnisse der 
von geographischer Seite betriebenen Flurformen 
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forschung zeigt, wie sie nach Methode und In 
halt zwangsweise zur Siedlungsgeschichte wurde. 
In den Arbeitsweisen wird dies besonders deut 
lich in der Zuwendung zur Rekonstruktion der 
Besitz- und Flurverhaltnisse des 16. und 17. Jahr 
hunderts mit Hilfe von Lagerbuchern und Ur 
baren fiir einzelne Gemeinden. Ihnen wird ein gu 
ter Teil der neuen Erkenntnisse verdankt. Ihren 

Rang in geographischer Sieht haben diese sied 

lungsgeschichtlichen Erkenntnisse nur dann, wenn 
sie nicht Selbstzweck bleiben, sondern im Sinne 

Gradmanns landschaftsgebunden verarbeitet wer 
den. Sie mussen, so wie Jager (30) dies versucht 
hat, zur historischen Geographie der Landschafts 
raume fiihren und auf die kulturlandschaftliche 
Individualitat der verschiedenen Teile Deutsch 
lands abzielen. Dafi es sich hierbei weniger um 

allgemeingultige Typen als um regionale histo 
rische Individualitaten handelt, zeigt gerade ein 

Vergleich der von Jager festgestellten Entwick 

lungsablaufe in den Berglandern der Weser und 
ihrer Quellfliisse mit denen Sudwestdeutschlands. 

II. 

Dieser Zuwendung der Siedlungsgeographie zur 
historischen Fragestellung entspricht auf der hi 
storischen Seite eine verstarkte Pflege der 

Siedlungsgeschichte mit vielfacher Aufgeschlossen 
heit fiir geographische Fragen. Um diese wech 

selseitige Zusammenarbeit zu vertiefen, mufi im 

folgenden naher auf eine siedlungs- und agrar 
historische Untersuchung von Janichen (31) iiber 
den Ackerbau im westlichen Schwaben eingegan 
gen werden, die viele der diskutierten Probleme in 
ein neues Licht riickt. Hauptanliegen seiner Arbeit 
ist die Auswertung der vielen Urbare und Lager 
biicher Sudwestdeutschlands auf all die Termini, 
die mit dem Daueracker und seiner Nutzung zu 
tun haben. Eine solche zusammenfassende Sich 
tung hat bisher gefehlt; Janichen als einer der 
besten Kenner dieser Gattung von Urkunden war 
zur Schliefiung der Liicke auch in besonderem 

Mafie berufen. Seine Darstellung bildet mit der 

Zusammenfassung Baders (7) iiber das mittelal 
terliche Dorf in rechtshistorischer Sieht die Grund 
lagen fiir unser gesichertes Wissen der Siedlungs 
und Agrargeschichte des deutschen Siidwestens. 

Janichen geht in seiner Untersuchung der Flu 
ren des Dauerackers von den Arbeitsweisen des 

Pfliigens aus, die im Turnus der iiblichen Drei 
felderwirtschaft verschieden sind und hier mit 
stiirzen (brachen), falgen (felgen) und eren (ak 
kern) bezeichnet werden. Er kommt iiber die Art 
der Pflugfiihrung auf den so bedeutsamen Unter 
schied zwischen Hochackerkultur, Beetbau und 
Ebenfeldbau. Er kann den besonders wichtigen 
Nachweis erbringen, dafi seit dem ausgehenden 

13. Jahrhundert der Ebenfeldbau am Oberrhein 
und im westlichen Neckarland die Hochacker ver 

drangt hat, wahrend sie in Ostschwaben und 
Bayern bis ins 19. Jahrhundert vorherrschend 
blieben. I. Schafer (32) hat auf letzteres schon 

hingewiesen. 
Die Hochackerkultur ist die wichtigste 

Form der Zurichtung des Ackerbodens im fruhen 
Mittelalter. Der Hochacker entsteht durch den 

Scharpflug mit feststehendem Streichbrett durch 

Zusammenschlagen der Schollen beim Vor- und 
Riicklauf des Gespanns. Diese Kulturart ermog 
lichte, darauf weist Janichen hin, die Auswei 
tung des Ackerlands auf schwere und verfilzte 
Boden und damit erst den fruhmittelalterlichen 

Siedlungsbau. Er gestattete, das sei erganzend ver 

merkt, die Anhaufung der urspriinglich nur diin 
nen Bodenkrume im Rodungsland und die Drai 
nage der nassen Boden. Es ist deshalb kein Zu 
fall, dafi die Hochackerkultur bei der spateren 
Ausweitung des Anbaus auf Stockfeldern (Feld 
Waldwirtschaft) allgemein iiblich blieb und dafi 
sie auf schweren Tonboden (Braunjuraplatten an 
der oberen Jagst) noch heute vorkommt. Die star 
ken Unterschiede im Kleinrelief der Hochacker 
brachten aber erhebliche Nachteile mit sich, so eine 

ungleiche Samenverteilung und Ernte, wobei die 

Feuchtigkeit der vielen Furchen die Saat in nas 
sen Jahren erstickte oder eine spatere Reife be 

dingte. Deshalb war schon im Hochmittelalter die 
Hochackerkultur durch die Beetackerkultur 
ersetzt, wobei die schmalen Hochackerstreifen 
durch mehrfaches Zusammenpfliigen zu breiteren, 
gewolbten Betten ( 

= 
Beete) vergrofiert wurden. 

Diese Beete oder Wolbacker hiefien im Siidwesten 

Strangen, Hurste und Suchen. Die Strangenkul 
tur war im Osten, in Bayern, noch im 18. Jahr 
hundert iiblich, sie wurde am Oberrhein und im 
westlichen Neckarland aber schon im 13. Jahr 
hundert durch die Ebenkultur verdrangt. In einem 
friihen Urbar von St. Blasien von 1300 fiir das 

Oberelsafi treten noch die Strangen als Sonder 
form der Zurichtung neben den gewohnlichen 
Ackern auf. Sie waren aufierdem in ihrer Flache 
den Ackern gleichgestellt. Spater leben die Bezeich 
nungen dieser Kulturform im Siidwesten nur noch 
in Flurnamen weiter. 

Die Hochacker und Ackerbeete mit ihren vie 
len Langsfurchen hatten fiir die Entwicklung des 
Flurbildes eine entscheidende Bedeutung, weil sie 
zur Langsteilung des Ackerlands in der Pflugrich 
tung herausforderten und aufierdem bequeme 

Moglichkeiten der Ackermessung gaben. Darauf 
hat schon Obst (33) fiir die Wetterau hingewie 
sen. Auch Janichen wertet diese Moglichkeiten 
aus; er zeigt, dafi die normalen Acker der hoch 
mittelalterlichen Belege (um 1300) meist die 
Grofie von 1 Jauchert (etwa 50 a) haben, dafi sie 
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ferner in 9?12 Beete zu 3?4 m untergeteilt, also 
etwa 25?30 m breit waren. Sie mufiten demnach 
im Durchschnitt nicht ganz 200 m lang sein. Solche 

langen Rechtecke konnen aber nur nebeneinander 

liegend, d. h. in Gewannen, angeordnet gewesen 
sein. Ihre damals so gleichartige Grofie spricht 
aufierdem nicht fiir Entstehung durch sekundare 

Teilungen, sondern fiir gleichartige Zuteilungen. 
Der seit dem 13. Jahrhundert nachweisbare 

Ubergang zum Ebenfeldbau war ein weiterer 
Schritt zur Intensivierung des Anbaus. Bei ihm 
wurden die Furchen der Hochbeete durch ent 

sprechende Pflugfiihrung wieder zusammenge 
schlagen, der Acker ist damit engmaschiger ge 
pfliigt, das Saatbeet gleichmafiiger vorbereitet 
und wird nach der Saat durch die Egge geschlos 
sen. Die Ernte wird erleichtert und beim Hafer 
der Schnitt mit der Sense moglich. An Stelle der 
zahlreichen Furchen hat der Acker jetzt nur noch 
Grenzfurchen. Die Nachbarn wurden im Sud 
westen deshalb zu Furchgenossen, wahrend sie im 

Osten, wo noch Grasraine die Acker trennen, 
urkundlich als Anrainer auftreten. 

Hand in Hand mit diesem Wandel erfolgte 
eine Ausweitung der alten Gewanne auf das 
randlich noch ungenutzte Odland. In der oben 
erwahnten Urkunde von St. Blasien sind neben 
den Ackern und Strangen auch ebenso grofie ?An 
wander" und ?Weglanger" aufgefuhrt. Im Gegen 
satz zum ostlichen Schwaben und Bayern, wo 
die Anwanden die durch die Pflugwende erhoh 
ten Endstiicke der einzelnen Acker darstellen 

(I. Schafer) (32), bildet der ?Anwander" einen 

selbstandigen Acker, der die Schmalseiten der 
Acker begleitet, also quer zum Gewann verlauft. 
Dafi er jiinger ist, beweist das Trepp- und Uber 
fahrtsrecht der Nachbarn, das auf ihm lastet. 

Dieses setzt andererseits voraus, dafi die Flur 

organisation der Dreifelderwirtschaft mit alien 
ihren Gemeinschaftsbindungen schon voll ent 

wickelt war. Die ? Weglanger" sind Acker, die 

langs der urspriinglich breiten Wege und Vieh 
triften angelegt wurden. Auch Scharlau (34) 
hat fiir das hessische Bergland den Ubergang von 

der ?offenen Gewannflur" zur geschlossenen 
Form mit Anwandern und Anwandergewannen 
festgestellt; diese Umwandlung ist hier aber erst 

nach dem 30jahrigen Krieg erfolgt. 
Im spaten Mittelalter wurden bei Erweiterun 

gen des Ackerlands im Sudwesten keine Anwan 
der mehr ausgeschieden. Bei der genossenschaft 
lichen Verteilung des Neubruchs, die vielfach 
durch das Los erfolgte, worauf der haufige Flur 
name Lufi hindeutet, vermied man die Ausgabe 
solcher benachteiligter Sonderstiicke. Anwander 
und Weglanger werden also im Westen zu kenn 
zeichnenden Erweiterungen des Pfluglandes im 
13. Jahrhundert. 

Die angefiihrten Verbesserungen und Auswei 
tungen der Ackerflur sind nur verstandlich, wenn 
eine erhohte Nachfrage nach Brot und Land be 
stand. Sie setzt eine wachsende bauerliche und 
nichtbauerliche Bevolkerung voraus, deren ar~ 

beitsteilige Spezialisierung im Aufbliihen des in 
tensiven Weinbaus und des Stadtewesens mit sei 
nen Gewerben und Fernhandelsbeziehungen fiir 
die salische und staufische Zeit am Oberrhein 
nachweisbar ist. Vom Oberrhein griff der Eben 
feldbau in die benachbarten Beckenraume an 

Neckar und Main iiber. Er erreichte schon im 

spaten Mittelalter eine Grenze, die in nordsiid 
licher Richtung Schwaben und Franken schneidet 
und durch Jahrhunderte stationar blieb. Goriz 

(35) hat sie erstmals 1841 fiir Wiirttemberg fest 

gestellt. Sie fallt hier weitgehend mit der Grenze 
zwischen den Arealen vorwiegender Realteilung 
im Westen und dem Anerbengebiet im Osten zu 

sammen; sie deckt sich dadurch auch mit der 
Grenze zwischen schmal- und breitstreifigen Ge 
wannfluren nach Schroder und der Grenze von 
Gradmanns Gewanndorfern mit ihrer gewerbe 
offenen und kleinbauerlichen Bevolkerung. 

Diese Grenze trennt eine Provinz friiher 
wirtschaftlicher Dynamik im Westen von der kon 
servativeren Ostprovinz, sie trennt Raume ver 

schiedener Sozialstrukturen, die die ganze Ent 

wicklung bis in die Gegenwart gegangelt und sich 
in den Flurformen schon friih manifestiert haben. 

Durch die andere Sozialstruktur wurde der West 

fliigel zum Land der volkreichen, gewerblichen 
Kleinbauerndorfer, zum verstadterten, indivi 
dualisierten Land im Sinne von W. H. Riehl. 
Unter den Kraften, die den Verlauf dieser Aus 

gleichsgrenze bestimmt haben, darf die Gunst der 
Landesnatur nicht vergessen werden, die eine in 
tensive Bodennutzung, insbesondere den Wein 

bau, und damit eine friihe Bevolkerungsverdich 
tung gestattete. Die auffallige Sonderstellung von 

Schwarzwald und Odenwald machen diese Zu 

sammenhange offensichtlich. Entscheidender sind 
aber friihe historische Einfliisse, auf die Jani 
chen bei der Diskussion der Altersstellung der 

zelglichen Flurorganisation und der Gewannbil 

dung eingeht. 
Er fiihrt die alteste Flurorganisation 

mit dauerndem Pflugland und der Dreifelder 
wirtschaft im westlichen Oberdeutschland auf die 
Ubernahme der Villikationsordnung zuriick, die 
seit der Merowingerzeit fafibar wird. 3 Zeigen im 

Pflugland sind jedenfalls in Alemannien seit 780 

belegt. Dieser friihe und flachenhafte Ubergang 
zur Gutswirtschaft mit ihrem Kolonat und der 

getreidebetonten Dreifelderwirtschaft ist nur als 

Einfiihrung des frankischen Hochadels zu ver 

stehen, der seit der Herrschaft der Pippiniden an 

die Stelle der alemannischen Oberschicht trat und 
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Karte 2: Die Provinz des friihen Ebenfeldbaus. 
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mit ihr spater verschmolzen ist. Die zahlreichen 

genealogischen Forschungen iiber die Dynasten 
der Friihzeit bekraftigen diese Erklarung. Eine 
ahnliche agrarische Entwicklung ist auch in den 

ausgedehnten frankischen Sicherungsbezirken 
(Centenen) anzunehmen. 
Auf die Grofibetriebe der Villikationen gehen 

die ersten, grofieren Flachen von Daueracker mit 
einem mehrjahrigen Anbauturnus zuriick. Ihr 

Pflugland bestand dabei aus den grofien Blocken 
der terra salica und den zu Gewannen zusam 

mengeschlossenen bescheideneren Ackerbeeten der 
dienenden Huben. Ihre Zahl war betrachtlich, 
ein bis zwei Dutzend sind vielfach belegt. Dafi 

ubrigens die normalen Ackerstreifen schmal wa 

ren, verrat schon die alte und allgemeine Bezeich 

nung ?Breite" fiir die Fronacker (36). Dieses Ne 
beneinander von Grofiblocken und Altgewannen 
hat auch Otremba (1) fiir die Gewannfluren des 
siidlichen Mainfrankens an den Anfang gestellt. 

Die Ortschaften der Fronhofsied 
1 u n g e n miissen geschlossene Gruppensiedlungen 
gewesen sein, weil sie in vielen belegten Fallen 

ringformig vom Salland umrahmt wurden. Die 
ser Befund lafit keine andere Deutung zu als die 

lockere, aber geschlossene Form eines grofien Wei 

lers, bei dem die Hofraiten der dienenden Huben 
neben dem Herrenhof den Kern der Siedlung aus 
machten. Die gleichen Orts- und Flurformen stan 
den iibrigens auch fiir Ernst und Gradmann am 

Anfang der Entwicklung der alten Dorfer im 

Neckarland, nur dafi sie von ihnen in die Friihzeit 
der Landnahme zuriickprojiziert wurden. 

Die alemannischenUrsiedlungen wa 

ren, nach dem wenigen, was wir von ihnen wis 

sen, Streuweiler zusammengehoriger Hofe, wobei 
der namengebende Urhof wohl eine Sonderstel 

lung besafi. Fiir diese Siedlungsform sprechen die 
literarischen Hinweise Ammians, die verschiede 
nen Reihengrabergruppen im Umkreis der spa 
teren Dorfer und in wirtschaftlicher Hinsicht die 

belegte starke Viehhaltung und die extensive 

Feldgraswirtschaft. 
Der Ubergang zum Villikations 

system mit Dauerackerland und starkerem Ge 

treidebau kann nur als grofie Umsiedlungsaktion 
gedeutet werden, bei der das bisher gemeinsame 
Nutzland aufgeteilt wurde, wobei, mit Aus 

nahme des Kernhofs, die iibrigen Hofe als ent 

ferntere Tochtersiedlungen mit separierten Mar 

kungen neu angelegt wurden. Gestiitzt wird diese 

Deutung durch eine Schicht friihmittelalterlicher 
dorfnaher Wiistungen, die nur als Flurnamen 
fafibar sind, ferner durch die in karolingischer 
Zeit zahlreich auftretenden Ausbausiedlungen, 
deren Herren vielfach gleichzeitig in den Ur 

kunden und in den Ortsnamen erscheinen. Dafi 

gerade der Ubergang zum intensiven Getreidebau 

fiir diesen Wandel im Siedlungsbild verantwort 
lich ist, braucht in diesem Zusammenhang nicht 
naher ausgefiihrt zu werden. Entscheidender aber 
erscheinen mir die Mafinahmen des frankischen 
Fiskus, der die altere und fliefiende Abgrenzung 
des Landbesitzes und der Weidebezirke damals in 
ein Nebeneinander von abgegrenzten Markungen 
verwandelte. 

Fiir eine solche Fruhform der frankischen Lan 
des- und Besitznahme, der schon Rubel (37) 
nachgegangen ist, sprechen die regelmafiigen Mar 

kungsgrenzen der frankischen Neusiedlungen, fiir 
sie spricht auch die Anlehnung der Markungs 
grenzen im Altsiedelland an natiirliche Linien 

[V. Ernst (38)] sowie das Weiterleben alterer, 
gemeinsamer Nutzungsrechte an den Hardtwal 
dern, denen teilweise die Gemeindegrenzen an 

gepafit wurden. 
Auf eine friihe Raumorganisation auch inner 

halb der Markungen macht Janichen im Zu 

sammenhang mit der zelglichen Flur ord 

nung aufmerksam. Er zeigt, dafi in den alten 
schwabischen Urbaren die Gesamtflur eines Dor 
fes in Flurbezirke eingeteilt ist, die sich, von un 

wesentlichen Anderungen abgesehen, bis in die 

Gegenwart erhalten haben. Die Bezeichnungen 
dieser Flurteile bilden die heute noch gebrauch 
lichen Flurnamen. Die Flurbezirke konnen dabei 
als Acker, Wiesen, Allmenden oder gleichzeitig 
verschiedenartig genutzt sein. Wahrend die Nut 

zungsformen sich aber wandeln konnten, blieben 
die Grenzen der Flurteile fest. Wesentlich ist 
nun, dafi solche Ackerfluren vielfach mehrere Ge 
wanne umfassen, dafi andererseits viele Altge 
wanne von den Grenzen der Flurbezirke zer 

Karte 3: Gewannflur Renningen im Realteilungsgebiet. 

Renningen hat 1090 ha land wirtschaftliche Nutzflache 
und liegt auf der Gauplatte vor der Keuperstufe westlich 
von Leonberg. Der Maisenberg ist ein Schilfsandsteinaus 

lieger der Stufe mit grofien Steinbriichen. Das Dorf war be 

festigt, ab 1400 mit Graben, ab 1600 mit Mauern und drei 

Toren, die Kirche war befestigt und hatte friiher Korngaden, 
neben dem Dorf lag aufierdem eine kleine Wasserburg (1). 
Im 9. Jahrhundert Villikation von Kl. Weifienburg mit 
200 Mg. Frohnackern (2) und 90 Fuder Wiesen (Briihl 3), 
sowie 22V2 dienende Huben, ferner Kirche mit Widensgut 
und drei dienende Huben. Kernflur durch zahlreiche ?An 
wander" (a) und ?Weglanger" (w) erkennbar. Frohnhof 
1380 in vier Hofe geteilt. 
Wiistungen: Fruhmittelaltl.: Flur Meifien (4), Reihen 

graber. Hochmittelalt.: Flur Altheim (5), villula mit weni 

gen Huben, ca. 1318 abgegangen. Spatmittelaltl.: Wassen 

bach (6), Burg mit Hofgut. 
? Die Ackerflur im W war 

schon im 16. Jahrhundert bis zur Markungsgrenze Acker 

land. Weinberge wurden 1510 (7) und spater (8) ausgegeben, 
mehrfache Austeilung von Landern bzw. Krautgarten (L). 

Allmendaufteilungen des 19. Jahrhunderts in Geometer 

Gewannen (g), Ausbauhof auf der Allmende der Nachbar 

gemeinde (9). 
Friihe Zuwendung zu Gewerben: 1731 hat R. 155 Burger, 

26 Witwen und drei Beisitzer, darunter 63 Handwerker. 



Karte 
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schnitten werden. Janichen schliefit daraus, dafi 
diese Gewanne alter sind als die Flurgliederung 
und dafi diese selbst nur verstandlich wird als eine 
friihe Organisationsform, die bei der Ausweitung 
des Ackerlandes die Fruchtfolgen in den einzel 
nen Zeigen ordnete. Fiir die Einfiihrung der Glie 

derung bei einer noch wenig entwickelten, offenen 
Ackerflur spricht auch die Feststellung Jani 
chens, dafi die einzelnen Zeigen der Kernfluren 
meist ungleich grofi sind. Das spatere Wachstum 
der Zeigen konnte beim friihen Zuschnitt der 

Gliederung nicht vorausgesehen werden. Da im 
westlichen Oberdeutschland die geschlossene Ge 
wannflur mit Ebenfeldbau um 1300 schon voll 
entwickelt nachweisbar ist, nimmt Janichen (39) 
hier die allgemeine Verbreitung der Dreifelder 
wirtschaft fiir das 9. Jahrhundert an. Bald dar 
auf mussen auch die Fluraufgliederungen erfolgt 
sein, wahrend die Altgewanne schon vorher be 
standen haben. 

Die Gesamtentwicklung der Gewannfluren des 
alten Dorfes im westlichen Oberdeutschland glie 
dert sich danach in folgende Abschnitte. In einer 
friihmittelalterlichen Phase entstand 
im Zusammenhang mit den aufkommenden Villi 
kationen das Dauerackerland mit dem Neben 
einander von Grofiblocken und Gewannen in 
einer offenen Flur. Der allmahliche Ubergang 
zur Dreifelderwirtschaft brachte die zelgliche Ein 

teilung und die Gliederung des ganzen Nutz 
landes in benannte Flurstiicke. 

Eine erste hochmittelalterliche Phase 
der Weiterbildung fiihrte vor allem zur Verdich 

tung und Intensivierung der Kernflur, wie sie 
beim Eingehen auf den Ebenfeldbau schon ge 
zeigt wurde. Weglanger und Anwander, die viel 
fach spater zu Teilungsgewannen wurden, sind 
Leitformen des Ubergangs zur geschlossenen Flur 
und zur Ausbildung der Genossenschaft von Nut 

zungsberechtigten an Zwing und Bann. Dazu 
kommt dort, wo die Ortsherrschaft nicht im Ort 

lebte, vereinzelt schon eine parzellenweise Aus 

teilung der Fronhofblocke. Eine Zerschlagung des 
Fronhofs in Teilhofe ist schon friiher belegbar. 
Randliche Ausweitungen der Kernflur auf Kosten 
der Viehweiden, der Allmenden, waren nur dort 

moglich, wo eine Intensivierung oder Ausweitung 
des Griinlands (Waldmahder) durchgefuhrt wer 
den konnte. Die peripheren Neubriiche waren 
vielfach Losacker, also genossenschaftliche Ge 
wanne. Fiir portionsweise Zuteilung der Acker 
durch die Herrschaft sprechen vor allem ihre ur 

sprunglichen genormten Grofien von 1 Jauchert. 
Die nachste Entwicklungsperiode im 

15. Jahrhundert wurde ganz von periphe 
ren Ausweitungen des Pfluglandes auf Kosten der 

brachliegenden Wiistungsfluren bestimmt. Zwar 
waren die Totalwiistungen im schwabischen Alt 

siedelland nicht so zahlreich wie in den benach 
barten Ubergangslandschaften des fruhen Ausbaus 

[s. Janicnen (39)], aber auch hier gab es kaum 
eine Ortschaft, in der nicht ein oder zwei Wii 

stungsfluren ganz oder teilweise den alten Mar 

kungen angegliedert werden konnten. Uber eine 

anfangliche extensive Nutzung in der Feldwald 
oder Feldgrasnutzung kam es zu ihrer Eingliede 
rung in das zelgengebundene Pflugland, wobei 

allgemein die genossenschaftliche Zuteilung an die 

Nutzungsberechtigten einschliefilich der Meier 
hofe festzustellen ist. Diese Eingliederung fiihrte 

allgemein zur Anstiickelung von Teilzelgen. Sie 
bilden hier das wichtigste Hilfsmittel zur Re 
konstruktion der friiheren Kern- und Wiistungs 
fluren. Die von Scharlau, Mortensen und Ja 
ger fiir das mittlere Deutschland entwickelte er 

folgreiche Methode, mit Hilfe der alten Wolb 
acker die Wiistungsfluren zu erfassen, versagt hier, 
weil der Ebenfeldbau schon vor der Wiistungs 
periode sich allgemein durchgesetzt hatte. 

Auf die letzte Phase der Entwicklung am An 

fang des letzten Jahrhunderts braucht nur 
kurz hingewiesen zu werden. Beim allgemeinen 
Ubergang zur Stallfiitterung wurden die All 
menden nutzlos. Ihre regelmafiige Aufteilung in 

Geometergewanne ist schon immer aufgefallen. 
Vielfach sind aber im Neckarland damals auf den 

abgelegenen Allmenden auch Ausbauhofe mit 
arrondierten Fluren geschaffen worden, sie sind 
Vorlaufer der heutigen Ausbaubewegung. 

Ausgelost waren diese starken Ausweitungen 
des Pfluglandes im alten Dorf durch die wach 
sende Zahl der Nutzungsberechtigten. Zu 
dem urspriinglichen Herrenhof und den daraus 
entstandenen Teilhofen oder Neuhofen und den 

altberechtigten Huben kamen die Teilhuben 

(Schupposen) und bald schon die urspriinglich 
landlosen Seldner und schliefilich alle Dorfhaus 
halte. Diese schrittweise Einbeziehung der ? klei 
nen Leute" ist nach Bader der Generalnenner fiir 
die Entwicklung der Sozialstruktur im oberdeut 
schen Dorf. In der westlichen Provinz der Real 

teilung setzte dieser Vorgang friiher ein und war 
viel nachhaltiger als in den ostlichen Anerben 

gebieten. Er begann im Bereich der Herrschaft mit 
der Zerschlagung und Auflosung der Dinghofe. 
Ausnahmen machen nur die Dorfer, in denen der 

landsassige Adel sich halten konnte (ritterschaft 
liche Dorfer). Auf der bauerlichen Ebene kam es 
zur f riihen Teilung der Huben, die schliefilich nur 
noch in den Abgaben durch das Tragersystem 
zusammengehalten wurden. Die damit verbun 
dene Losung der Bindungen zu den Grundherr 
schaften fiihrte schliefilich zur volligen Mobilisie 

rung des Besitzes und zur Nivellierung der So 
zialstruktur. Die dadurch eingeleitete hoffnungs 
lose Zersplitterung der Flur und der Grund 
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Karte 4: Gewannflur Luizhausen im Anerbengebiet. 

Luizhausen liegt auf der Flachenalb no. Ulm am Fufl der 
Stufe des Anstiegs zur Kuppenalb (Waldgebiete im W der 
Flur). Die Kernflur ist aus den Breiten des Maierhofs (1) 
und des Widumhofs (2) aufgebaut, die ringformig die Sied 
lung umschlieften. Zu diesen Kernhofen kamen um oder vor 
1400 fiinf Zuzugshofe, deren Hauptbesitzblocke in den 

peripheren Wiistungsfluren liegen: Rummelshausen, auf dem 

Weiler, Buchen und der namenlosen Wustungsflur im S (3). 
Die Gewanne zwischen Kernflur und Wiistungsfluren sind 
unter alle Hofe geteilt. Die Allmendaufteilungen unter die 
Bauern und Seldner lassen sich von 1500?1856 verfolgen. 
Es sind teils Ackergewanne, teils Lander (Krautgarten), zu 

letzt Rodewiesen. Sie sind durch die Jahreszahlen der Aus 

teilung gekennzeichnet. Dazu gehoren auch die Landgarb 
Acker der Wiistung Rummelshausen, die 1791 von Ulm an 

die Soldner verkauft wurden. 

stiicke durch fortlaufende Erbteilungen macht 
heute das westliche Oberdeutschland zum beson 
deren Sorgenkind der Agrarpolitik und Planung. 
Auf die viel diskutierte Frage nach den Griinden 
fiir die friihe Ausbreitung der Realteilung gab der 
vielfache Hinweis auf die Ubereinstimmung mit 
der fruhmittelalterlichen Provinz starker fran 

kischer Herrschafts- und Kultureinfliisse eine 

Antwort, die auch Huppertz (40) schon ge 
sehen hat. Ursachliche Zusammenhange sind hier 

mehr als wahrscheinlich. 
Die Flurentwicklung des konservativen 

Anerbengebietsim ostlichen Siiddeutschland 
unterscheidet sich, soweit die Arbeiten von Dre 
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scher (20), W. Muller (19), Matzke (21) und 
Grees hier eine Verallgemeinerung gestatten, schon 
in ihren Ausgangslagen, vor allem aber in ihrer 

Weiterentwicklung. 
Die Tiibinger Arbeit von Grees (41) untersucht 

Dorfer der Ulmer Alb und kann fiir einige die 

Besitzverteilung in den Fluren bis ins 15. Jahr 
hundert zuriickverfolgen. Grees kann im Fall 
von Luizhausen zeigen, dafi dessen Kernflur aus 
schliefilich auf die Grofiblocke (Breiten) des Fron 
hofs und Widemhofs zuriickgeht, dazu kommen 

wenige Selden, aber keine dienenden Huben. Ne 
ben dem Meierhof hat das kleine Dorf weitere 
4 Hofe, die als Zuzugshofe aufzufassen sind, weil 
sie in den zahlreichen randlichen Wiistungsfluren 
den Kern ihrer Besitzblocke aufweisen. An den 
Gewannen, die die Kernflur umrahmen, sind nur 
die Hofe beteiligt; an den spateren peripheren 
Gewannen erhielten auch die Seldner bescheidene 

Anteile, namlich ein Viertel der bauerlichen Lose. 
Die Gewanne entstanden also erst nach der Sied 

lungskonzentration im 15. Jahrhundert, sie be 

dingen die spatere breitstreifige Gewannflur. 
Kern der Konzentration wurde der Herrenhof 
mit der alten Kirche. Anderungen des Nutzungs 
systems, der Dreifelderwirtschaft mit ausgedehn 
ten Weiden, waren damit nicht verbunden, hoch 
stens dafi die Egartwirtschaft durch vergrofierte 

Daueracker eingeengt wurde. Im Gegensatz zu 
den alten Dorfern im westlichen Neckarland feh 
len hier den alten Hofen die fiir Getreidegrofi 
betriebe unentbehrlichen, dienenden Huben in 

grofierer Zahl und damit eine bauerliche Zwi 
schenschicht. Die wenigen Seldner hatten zwar 
bescheidene Nutzungsrechte an der Flur, konnten 
sie aber spater nicht aus weiten. 

In benachbarten Dorfern ist andererseits eine 
kleinbauerliche Zwischenschicht iiberreich vertre 
ten. Es handelt sich dabei um kleinbauerliche Sel 

den, die neben den alten Hofen in geplanten 
langen Seldengassen schon im 13. Jahrhundert, 
also vor der Wiistungsperiode, angesetzt wurden 
und bescheidene Anteile an den randlichen Ge 
wannen haben. In Westerstetten sind 40 solcher 
friiher Selden, in Weidenstetten noch mehr nach 

weisbar, sie bestimmen bis heute das Dorfbild mit 
ihren Kleingehoften. Es handelt sich in diesen 
Fallen um Siedlungserweiterungen fiir das Land 

webertum, ohne das die hohe Bliite des hoch 
mittelalterlichen Textilfernhandels der Stadte 
Oberschwabens nicht denkbar gewesen ware 

[Amann (42)]. Trotz dieser friihen Mitbenutzer 
der Flur blieben aber auch hier die Vorrechte der 
alten Hofe bis ins 19. Jahrhundert unangetastet; 
weder in der Flur noch in der Sozialstruktur er 

folgte eine Nivellierung. Die Anerbensitte und die 
daraus Nutzen ziehende Grundherrschaft konser 
vierte das Flurgefiige und die Sozialstruktur 

durch Jahrhunderte und machte das Dorf zu 
einem geschlossenen Kreis von Nutzungsberech 
tigten mit abgestuften Anteilen, der bis ins 
19. Jahrhundert nicht gesprengt werden konnte. 

Zum Abschlufi meiner referierenden und wer 
tenden Obersicht iiber den Stand der siidwestdeut 
schen Flurforschung seien einige der Leitgedan 
ken nochmals hervorgehoben. Es ging mir darum 
zu zeigen, dafi die gewachsenen Gewannfluren 
nicht nur in historischer, genetischer Sieht 
aus verschiedenartigen Wurzeln stammen, son 
dern auch ihre Ausweitung in der Markung von 
unterschiedlichen Zuwachskomplexen bestimmt 
wird. Diese Komplexe konnen durch herrschaft 
liche Zuteilung, also von oben her, als Zutei 

lungsgewanne entstanden sein, sie konnen als Aus 

teilungsgewanne einer spaten, durch den Flur 
zwang entwickelten Dorfgemeinschaft ihre Form 
verdanken oder sie wurden als Erbteilungsgewanne 
durch Vergewannung zu alien Zeiten gebildet. In 
den meisten Gewannfluren der alten Dorfer im 
westlichen Oberdeutschland sind alle diese Elemen 
te miteinander vergesellschaftet. DieLeitgedanken 
der Zusammenfassung Otrembas (1) und der 

neuerdings von Scharlau (34) gemachten Fest 

stellung, ?dafi die Entwicklung der Gewannflur 
kein einheitlicher Vorgang, sondern zeitlich und 

regional vielgestaltig differenziert ist", erscheint 
auch mir als wichtigste Erkenntnis neuerer For 

schung. 
Fiir die geographische, landschafts 

gebundeneArbeitsweise liegt in der Fest 

stellung und Erklarung dieser raumlichen Diffe 

renzierung die entscheidende Aufgabe. Die Flur 
formen verlieren dabei ihren Selbstzweck (so reiz 
voll er auch sein mag); sie verschmelzen viel 
mehr mit der kulturlandschaftlichen Siedlungs 
forschung, weil sie bedeutsame Indikatoren fiir 
die Landesnatur und die Nutzungssysteme auf 
der einen Seite, fiir die kulturraumlichen Bin 

dungen und Sozialstruktur auf der anderen Seite 

abgeben. Die Ebenbauprovinz Janichens gab mir 
fiir das westliche Oberdeutschland Gelegenheit, 
den Abhangigkeiten heutiger Kulturlandschaften 
von friihen Kulturschichten und -raumen nach 

zugehen. Es bedeutet mir dabei eine Genugtuung, 
dafi die kulturlandschaftliche Eigenart der ? Ge 
wanndorf gebiete Gradmanns" im Kern bestatigt 
werden konnte. 
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