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vations purement qualitatives faites en temps de pluie 
et en temps sec semblent indiquer des variations tres 

soudaines de debit dans le cas du bajocien mais ce 
n'est la qu'une impression resultant de Pobservation 
et necessitant une confirmation quantitative. 

Notons que des mesures faites dans le gres calcaire 
de Luxembourg indiquent, dans les environs d'Echter 

nach, des teneurs semblables a celles du gres calcaire de 
Lorraine beige. II existe egalement dans cette region 

d'imposants travertins mais ici les gres sont tres for 
tement diaclases et les diaclases sont beantes. De ce 

fait le facteur porosite doit jouer Pelement essentiel. 

Conclusion 

La comparaison de la corrosion chimique du gres 
calcaire sinemurien et du calcaire bajocien de Lorraine 

beige nous a permis de montrer Pinfluence de la 
porosite sur la corrosion chimique. D'autre part, nous 
avons pu mettre en evidence les nombreuses precau 
tions a prendre pour que les mesures faites aient une 

signification. Le grand debat sur la corrosion des cal 

caires sous differents climats ne pourra a notre sens 

etre resolu que par un dossier volumineux de mono 

graphies qui etudieraient les proprietes physiques des 
roches calcaires examinees et feraient, dans Pinterpre 
tation de dosages complets, la part de ces proprietes 
et la part du climat. 
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DAS BODENPROFIL ALS 
LANDSCHAFTSGESCHICHTLICHES ARCHIV 

Uber eine pedologische Hilfe 
bei der Bestimmung von Flurwustungen 

Mit 1 Abbildung 

Gerhard Hard 

Im folgenden versuche ich an Hand eines karten 

mafiig festgehaltenen Beispieles, ein Hilfsmittel der 

Wiistungsforschung darzustellen, welches geeignet er 

scheint, die Aussagen der Archivalien und der fossilen 
Mikroreliefs unter bestimmten Umstanden gliicklich 
und prazise zu erganzen. Es leistete bei landschafts 

und vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen im 

saarlandisch-pfalzischen Muschelkalkgebiet sowie im 

Braunjuragebiet Lothringens ausgezeichnete Dienste. 
Die Methode beruht auf der Tatsache, dafi der 

Pflugbau in den genannten Gebieten ? wenn man 

von einigen wenigen, im lokalen Relief begriindeten 
Ausnahmen absieht ? auf Hangen iiber 2? Neigung 
charakteristische Veranderungen des Bodenprofils una1 

einiger bequem und rasch feststellbarer Eigenschaften 
der vormaligen Waldboden nach sich zog. Solche Ver 

anderungen sind auch mehrfach anderswo festgestellt 
und z. T. naher beschrieben worden (vgl. z. B. H. Zol 

ler 1954 S.231; J.Schmithusen 1958 S. 165f., S. 168; 
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L. Jaklisch 1959 S. 15 ff.; W. Kaufmann 1960 S. 54, 
S. 58; H. Franz 1960 S. 385; H. Schottmuller 1961 
S. 43, S. 49). 

Wenn der Wald die veranderten Boden wieder in 
Besitz nimmt, bleibt diese von Pflugbau und Boden 
erosion bewirkte Umpragung und Amputation ur 

spriinglicher, saurer ?sols lessives" zu sekundar-an 

thropogenen, basischen bis schwach sauren Braunleh 
men mindestens 4?5 Jahrhunderte lang so gut wie un 

verandert erhalten (Zu Definition und Beschreibung des 
?sol lessive" oder ?Lessive" vgl. etwa Franz 1960 

S. 291 ff.; zum Begriff des Braunlehms oder der ?terra 
fusca" vgl. W. Kubiena 1948 S. 77, S. 85 ff. und 1953 
S. 266 ff.; zu ihrer Genese auf tonreichem Substrat 
vgl. Duchaufour 1956 S. 126 f. und H. Franz 1960 
S. 324 ff.). Die beiden Bodentypen unterscheiden sich 
in den pH-Werten und in der Karbonatreserve des 

Oberbodens, in der Farbe (ockergelbe und leuchtend 
braune bis braungelbe ?Lessives" gegeniiber schmutzig 

graubraunen Braunlehmen) sowie im ganzen Profil 

aufbau so deutlich voneinander, dafi in vielen Fallen 
ein Spatenstich, in alien aber Indikatorpapier und 

Kalkprobe es bereits im Gelande gestatten, sie vonein 
ander zu trennen. Ihre Grenzen gegeneinander, cha 
rakteristische pedologische Unstetigkeitslinien von 
meist aufierordentlich deutlichem und scharf gezeich 
netem Verlauf, erwiesen sich iiberall, wo sie unter 

Wald auftraten und die Archivalien eine Kontrolle 
ermoglichten, als fossile Grenzlinien zwischen Acker 
land und Wald. ? Es folgt ein Beispiel der Anwen 

dung dieser Methode (vgl. die Abbildung). 
Unter den ausgedehnten Fechinger Waldern bei 

Saarbriicken, einem von Buchen und Eichen beherrsch 
ten Hochwald mit einigen eingestreuten Fichtenrein 

bestanden, ist der urspriingliche, 30?40 cm tief ent 

kalkte, saure Waldboden (?sol lessive aus terra fusca" 
sowie ?sol lessive-Pseudogley"; H. Franz 1960 S. 296 

und 311 ff.) fast iiberall erhalten; nur in einigen 
Distrikten wird er durch einen neutralen bis basischen 
Braunlehm abgelost, der sich in den untersuchten 
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/C#r?e 7: Pedologische Indizes, fossile Ackerspuren, ein historischer Waldzustand sowie einige floristische Einzelheiten 
im Fechinger Gemeindewald (Bliesgau). 

1: Zwenkenreicher Pfeifengrasrasen, vergleichbar den ausgepragt wechselfeuchten Ausbildungsformen von ?Kiefern 
steppenwaldern" am Oberrhein und mittleren Main; 2: Kiefern-Wacholder-Odungen 1756; 3: Grenze der Boden mit 

pH<5.5 (meist <5.0) gegen die Boden mit pH >5.5 (meist >6.6); der pH-Wert wurde elektrometrisch mit der Glas 
elektrode in In KCl-L6sung gemessen; 4: Grenze der Boden mit entkalktem Oberboden; 5: Wolbacker (die Wellenlinie 
bezeichnet die Langsrichtung); 6: niedriger oder z. T. undeutlicher Hochrain; 7: sehr markanter Hochrain (bzw. ent 

sprechende Waldrandstufe); 8: im Laboratorium untersuchte Bodenprobe; 9. Vorkommen von Carex ornithopoda 
Willd. (VogelfuBsegge) aufierhalb des Pfeifengrasrasens. 
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Bodeneigenschaften nicht im geringsten mehr von den 
angrenzenden Ackerboden unterscheidet. 

Die Karte zeigt den Verlauf zweier wichtiger, den 
Oberboden in 8?12 cm Tiefe betreffender pedologi 
scher Grenzlinien, welche sich stellenweise decken und 
so scharf und eindeutig gezeichnet sind, dafi sie sich 
fast immer wenigstens auf einige Meter genau bestim 

men lassen. Die Linie, an welcher der pH-Wert von 

mindestens 6,6 auf hochstens 5,5 (stellenweise von 7,0 
auf 4,5) springt, scheidet die genannten Bodentypen; 
undeutlich ist die Grenze zwischen Braunlehm und 
Lessive nur nordostlich vom Wusterhang. Nirgends 
lehnt sich die heutige pedologische Grenze an mog 
licherweise pedologisch wirksame Grenzlinien im Mo 
saik der Naturlandschaft an. 

Auch die Feldschicht der Waldvegetation markiert 
vielerorts diesen ?pedologischen Sprung": Auf der 
sauren Seite treten Luzula luzuloides, Luzula pilosa, 
Lathyrus montanus, Oxalis acetosella, Moehringia tri 

nervia, ja sogar Veronica officinalis auf; sie gelten als 
Zeiger kalkfreier, mafiig saurer bis saurer Lehm- und 
Sandlehmboden. Die Seite des sekundar-anthropo 
genen Braunlehms wird charakterisiert durch Conval 

laria majalis, Melica uniflora3 Cephalanthera Dama 
sonium, Epipactis latifolia, Neottia Nidus-avis sowie 

die selteneren Epipactis sessiliflora, Epipactis micro 

phylla und Cephalanthera rubra, also von Arten nahr 
stoffreicher, meist kalkhaltiger Lehmboden. Der alte 

Waldboden und seine Flora brechen stellenweise an 
deutlich markierten fossilen Waldrandstufen ab, an 
weichen der Bodentyp zuweilen auf einer Strecke von 
100 cm wechselt. 

Nach einer Karte von 1756 im Amtsarchiv Brebach 
habe ich jene Flachen eingetragen, die auf dieser alten 
Flurkarte als ?Wiistungen oder Gebiisch 254V2 Mor 

gen" bezeichnet werden, z. B. ?Kiefern und Wachol 

der Wilhelmsbiehl genannt 303Ai Morgen, der Ge 
meind". Die Kongruenz mit dem heutigen Auftreten 

des Braunlehms ist deutlich; der heutige sol lessive hin 
gegen trug auch damals schon Laubhochwald. 

Auf diese Kiefern-Wacholder-Odungen von 1756 
bezieht sich sehr wahrscheinlich eine archivalische 

Nachricht von 1573: ?Es liegt ein Gemeiner Herren 

wald in Fechinger Bann und Gemarkung 
. . . Diesem 

zuleiden Nachteil und Abbruch fiige der von Schorn 
burg zu und hat... in beredetern Wald pfliigen und 
zackern lassen ..." (Staatsarchiv Koblenz Abt. 22 ? 

2601). Wir erhalten einen Hinweis darauf, dafi die 
Wiistungen von 1756 verlassenes Ackerland aus der 

Zeit vor der Entvolkerung im 17. Jahrhundert dar 
stellen, welches in der Folge hochstens extensiv be 
weidet wurde und sich mit Kiefern- und anderem 

Lichtholzanflug sowie Wacholdergebusch schiitter be 
stockte. 

Die Karte zeigt uberdies eine gute Obereinstimmung 
zwischen dem Areal des Braunlehms und dem Auf 
treten fossiler Ackerspuren; da beide flachenmafiig 
wiederum augenfallig zu den Odungen von 1756 pas 
sen, darf man annehmen, dafi die urspriinglich ent 

kalkten, sauren bis stark sauren Bodenhorizonte in 

diesem Teil des Waldes durch eine Beackerung und die 

folgenden ?quasi-natiirlichen" Erosionsvorgange bis 

auf den kalkfiihrenden Horizont abgetragen oder doch 

wenigstens teilweise amputiert und dann mit dem Ca 
Horizont durchmischt wurden. Die Bodenerosion hat 
vor allem am Wusterhang ihre Zeugen in einer Serie 
von ? gullies" hinterlassen, welche die 1,50?1,70 m 
hohen Raine der Ackerterrassen als schmale Kerben 
durchschneiden. 

Besafien wir die alte Karte und die Forstakten des 
fruhen 19. Jahrhunderts nicht, so konnten wir die mit 
Kiefern bestockten ? Wiistungen" von 1756 doch 
einigermafien zuverlassig rekonstruieren an der heuti 

gen Beimischung der Kiefer im Laubhochwald, am 
Vorkommen einzelner sehr alter (bis 250jahriger) Kie 
fern, die durch Kurzschaftig- und Breitkronigkeit ihre 
einstige freie Stellung zu erkennen geben, und schliefi 
lich an dem pflanzensoziologisch gesehen sehr un 

wohnlichen Verhalten von Carex ornithopoda (Vogel 
fufiegge). Carex ornithopoda, eine Art der Trocken 
rasen, Halbtrockenrasen und ?Kiefernsteppenheide 
walder", kommt in einem Teil der Fechinger Walder 
haufig, wenn auch mit stark reduzierter Vitalitat, im 

schattigen Buchenhochwald und Fichtenforst vor ? 

aber nur im Bereich der Odungen von 1756. Da die 
Art ihrer okologischen Konstitution gemafi kaum in 
die heutigen Laubwald- und Fichtenbestande einge 
drungen sein kann, mufi es sich bei ihren Vorkommen 
um kiimmernde Relikte eines vom Waldschatten ver 

drangten Rasens handeln, der unter einem viel lich 
teren Kiefernbestand gedieh. 

Reste der Bodenschicht dieses ?Kiefernsteppenwal 
des" sind erhalten, wo es den Forstleuten im Laufe des 
19. und 20. Jahrhunderts nicht gelang, die Knippel 
kiefernbestande durch Schattholzunterbau in Buchen 

hochwald umzuwandeln. Es handelt sich um eine aus 

gepragt wechselfeuchte Form dieser Pflanzengesell 
schaft mit reichlich Molinia litoralis, Carex tomen 
tosa, Succisa pratensis, Stackys officinalis, Inula sali 

cina, Gymnadenia conopea und Epipactis palustris, 
in der wir aber auch iiberall sehr viel Carex ornitho 

poda antreffen. 

So fiigen sich schliefilich pedolo 
gische, archivalische, forstlicheund 
b o t a n i s c h e A r g u m e n t e z u e i n e m deut 

lichen Gesamtbild zusammen. 

Am Ende noch einige Bemerkungen zu zwei Un 

regelmafiigkeiten auf der beigefiigten Karte: ?Auf'm 
Knopf ehen" fallt zwar die Linie des pH-Wertes von 
5,5 mit Waldrand und Waldrandstufe zusammen, 
nicht aber die Grenze des entkalkten Oberbodens, 
welche hier auffalligerweise quer durch beackertes 
Land verlauft. Sie ist markiert durch einen augenfal 
ligen Farbwechsel in der Ackerkrume, deren Farbe 
sich hier von einem braunlichen Hellgrau (im Bereich 
des skelett- und kalkreichen, sekundar-anthropogenen 

Braunlehms) in ein rotliches Gelb bis leuchtendes Braun 
verwandelt. Da man auf diesem kraftig gefarbten 
Boden Bohnerze, schlackige Eisenkonkretionen und 

Quarzitbrocken aufliest, diirfte es sich um einen im 

Gefolge des Pflugbaus bisher nur teilweise abgetra 
genen und durch Bestellung und Dungung oberflach 
lich vorteilhaft veranderten Reliktboden handeln. Tat 
sachlich wechselt auf der Bodenschatzungskarte 1941 
an dieser Grenze die Bodenformel sehr exakt von L 6 

Vg zu L 4 D, wobei das Zeichen D ja alle rezenten 
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Ackerboden auf tertiaren und pleistozanen Bildungen 
kennzeichnet. 
Westlich vom Wusterhang wechselt die geologische 

Unterlage, und die beiden fiir die Landschaftsge 
schichte indikatorischen Bodentypen des Muschelkalks, 

Braunlehm und Lessive, reichen auf dem Buntsand 

stein nur so weit hangabwarts, als die Solifluktions 
decken des Muschelkalkes das Anstehende verschleiern; 
auf dem Sandstein werden sie von oligotrophen, teil 
weise zu rankerartigen Boden (Humussilikatboden mit 
A-C-Profil) amputierten Braunerden (braunen Wald 

boden) abgelost, deren Oberkrume keinen Kalk fiihrt 
und pH-Werte zwischen 5,6 und 5,9 zeigt (Zu den 
Typenbegriffen vgl. W. Kubiena 1953 S. 193, 279 ff. 
und H. Franz 1960 S. 278, 282 ff.). Dadurch erklart 
sich der Verlauf der Linien auf der Karte. 
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WAS IST HAKEN, WAS IST PFLUG? 
Ein Beitrag zur Geschichte und Differenzierung 

der Acker gerate *) 

Der Geograph, der sich agrarmorphologischen Pro 
blemen zuwendet, mufi sich gewisse Kenntnisse der 
wichtigsten Ackergerate verschaffen. Es stehen da 
mehrere Werke iiber den Pflug zur Verfiigung. Kommt 
er selbst, mit Erfahrungen aus der Praxis, vom Lande 
und vertraut er sich diesen Monographien iiber Hacke, 
Haken, Pflug an, so wird er wahrscheinlich bald be 
merken, dafi er hier keine Hilfe findet, denn sie sind 
orientiert nach reinen Formbegriffen und ethnologi 
schen Gesichtspunkten. Was soil er mit der Klassifika 
tion Krumel- oder Vierkantpflug anfangen? Er sucht 
die Funktion der jeweils behandelten Gerate! 
Funktionell gesehen aber sind Krumel- und Vierkant 
kantpflug absolut identisch. 

*) Andre G. Haudricourt et Mariel jean-Brunhes De 
Lamarre. L'homme et la charrue a travers le monde. Paris 
1955. Gallimard (506 Seiten). 

Verlafit man sich aber als landwirtschaftlicher Laie 
gutglaubig auf diese formalistisch verfahrenden Werke, 
so kommt man auf Irrwege, die den vertrauensvollen 

Geographen zu falschen Schliissen fiihren, wie die Tat 
sachen leider in Fiille beweisen. Wie konnte es anders 
sein, wenn man, verfiihrt von dem Formalismus solcher 

Werke, Gerate, die zwar grofie Ahnlichkeit im Bau 
haben, in der Funktion jedoch klar unterschieden sind, 
bestandig zusammenwirft, etwa ?Pflug" und ?Riihr 

pflug" als synonym ansieht? Der ?Ruhrpflug" ist ein 
Haken! Was ist Schar-, was Streichbrettpflug, da doch 
jeder echte Pflug Schar und Streichbrett hat, aber 
auch jeder moderne Haken? Die Lage ist gegenwartig 
so, dafi man den Geographen vor der Benutzung der 
deutschen Monographien iiber den Pflug warnen mufi. 

Demgegenuber kann man heute gliicklicherweise je 
dem Geographen, auch dem in der Agrarmorphologie 
erfahrenen, dringend ans Herz legen, ganz eingehend 
ein bereits 1955 erschienenes franzosisches Werk zu 
studieren: A. G. Haudricourt et M. J. Delamarre, 
L'homme et la charrue a travers le monde. Es wird 

kunftig zum eisernen Bestande jedes geographischen 
Institutes gehoren mussen. 

Der Geograph findet hier alles, was er brauchen 
kann, prazis definiert, mit sehr instruktiven Bildern 
belegt, nach der Funktion ausgedeutet, viele Irrtiimer 
der Agrarmorphologie ausgeraumt. In vielen Fallen 
wird der Geograph direkt angesprochen. Und er findet 
auch an zahlreichen Stellen wohldurchdachte und be 

wiesene Ausfuhrungen iiber agrarmorphologische Pro 
bleme selbst. 

Das Werk bringt im 1. Teile genaue Umschreibung 
des Ausgangspunktes, insbesondere beziiglich der Un 
terscheidung von Haken und Pflug, im 2. Teile die 
Geographie und Geschichte des alten Hakens, verbun 
den mit einer Studie iiber Wagen und Geschirr, im drit 
ten die gegenwartige (18. bis 20. Jahrhundert) Ver 
teilung des Hakens iiber die ganze Erde und im vier 
ten die Geographie und Geschichte des Pfluges 

? ins 
besondere ausfiihrlich fiir Frankreich ?, die in einem 
Kapitel auch die rituelle Bedeutung des Pfluges be 
handelt. 

All dies aber ? und das ist das Neue und Frucht 
bare! ? nicht von der Form, sondern von der Funk 
tion her gesehen! Daher behandelt der grofite Teil 
des Werkes den Haken, der andere den Pflug. Von 
den vielen Typen des falschlich so genannten ?Pfluges" 
in der Literatur sind also nur zwei ubriggeblieben. 

Samtliche in Frage kommenden Hilfswissenschaften 
sind herangezogen. Man kann also Vertrauen zu der 

Arbeit haben. Manches beruht auf Forschungen Lesers, 
was von den Verfassern dankbar anerkannt wird. 

Der Unterschied der Methode zwischen den bisheri 
gen Monographien iiber den Pflug und dem neuen 

Werke wird vorsorglich, exakt und knapp, dargelegt, 
eigentlich als Summe des 500 Seiten umfassenden Wer 
kes, bereits auf den ersten Seiten, ja in den beiden er 
sten Figur en: ?Fig. 1. Un araire: instrument symetri 
que" (Haken), ?Fig. 2. Une charrue: instrument dissy 
metrique" (Pflug). 

Allein schon mit diesen Bildern, dazu den erfreulich 
entschiedenen Ausfuhrungen auf nur 11 Seiten (13 
bis 24) ist alles gesagt, was der Geograph von Acker 
geraten unbedingt wissen mufi und ? was die grofien 
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