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bewohnt gewesen ist. Errichtet wurde die Burg in der zweiten Halfte des 10. Jahr- 

hunderts. Allerdings ist sie nach allem zu urteilen nur sehr kurz - vielleicht 5 oder 10, 

vielleicht auch bis zu 30 Jahren genutzt worden. Genaueres wird bier vielleicht von 

der Dendrochronologie demnachst zu erwarten sein, denn Holzer sind vorhanden; sie 

sind bisher nur im Hinblick auf ihre Art von P. Wagner auf S. 209ff. behandelt.

Die Starke des Buches von Roesdahl liegt ohne Zweifel in der sorgfaltigen Ana

lyse des Fundgutes. Damit wird es seinem Titel vohauf gerecht. Der Archaologe wird 

viele Anregungen daraus schbpfen konnen. Die Diskussion um die lagerahn lichen 

Wikingerburgen vom Typ Trelleborg wird aber auch mit diesem zweiten Band der 

Fyrkat-Publikation noch kein Ende gefunden haben. Im Gegenteil, der Band sti- 

muliert zu erneuter Beschaftigung mit dem angesprochenen Problemkreis, gerade 

weil er unsere Kenntnisse erweitert hat.

Munster. Torsten Capelie.

Walter Janssen, Studien zur Wiistungsfrage im frankischen Altsiedelland zwischen 

Rhein, Mosel und Eifelnordrand. Beihefte der Bonner Jahrbiicher, Band 35. 

Rheinland-Verlag, Koln 1975. Teil I: Text mit XII und 330 Seiten, 1 Frontispiz, 

42 Abbildungen, 7 Tabellen, 81 Tafeln und 2 Faltplanen. Teil II: Katalog mit 

519 Seiten, 1 Frontispiz und 39 Abbildungen.

,,Mit den ,Studien zur Wiistungsfrage im frankischen Altsiedelland zwischen 

Rhein, Mosel und Eifelnordrand* wird der Versuch unternommen, das Problem der 

mittelalterlichen Wiistungen . . . fur den linksrheinischen, nordwestlichen Teil des 

Rheinischen Schiefergebirges, die Eifel, zu untersuchen“, in einem Gebiet, fiir welches 

es ,,bis heute . . . noch keine zusammenfassende Darstellung des Wiistungsproblems“ 

gibt (S. 1). Was versteht man unter dem Wiistungsproblem oder, wie es im Titel 

lautet, der Wiistungsfrage ?

Wiistungen sind abgegangene Siedlungen des Mittelalters und der Neuzeit. 

Diese grobe Definition wird vom Verf. in seinen Ausfiihrungen zur Begriffsbestim- 

mung (S. 14ff.) wesentlich differenziert. So wird mit Recht herausgestellt, daB der 

Wiistungsbegriff nicht nur auf bauerliche Siedlungen, sondern auch auf gewerbliche 

wie Miihlen oder Bergleutesiedlungen angewendet werden muB, ferner auf Wehran- 

lagen (Burgen) und kirchliche Einrichtungen (Kloster). Unterscheidend ist das Kri- 

terium, daB die abgegangene Siedlung zu ihrer Zeit raumparzellierend und raum- 

gliedernd gewirkt hat. Das trifft fiir die genannten Siedlungstypen zu, nicht aber z. B. 

auf Meilerplatze. Die in der historischen Geographic seit K. Scharlati iibliche Unter - 

scheidung zwischen Orts- und Flurwiistung wird beibehalten, starker als in dieser 

Nachbardisziplin werden aber die abgegangenen Siedlungen sowohl des friihen Mittel

alters als auch der Neuzeit in die Betrachtung einbezogen. Ob man Gleiches unter 

Anwendung des Wiistungsbegriffes auch mit germanischen Siedlungen der romischen 

Kaiserzeit tun sollte (S. 10f.), scheint jedoch problematisch. Als Wiistungen werden 

Ausfalle aus dem bis in die Gegenwart tradierten Siedlungssystem, Fehlstellen im 

heutigen Siedlungsbild empfunden. Die kaiserzeitlichen Siedlungen gehoren eher 

in die Reihe der zahllosen vom Menschen verlassenen Siedlungen der vor- und friih- 

geschichtlichen Zeit, die keine unmittelbare Beziehung zum Siedlungssystem des 

Mittelalters haben und deshalb auch hochstens vergleichsweise als Wiistungen be- 

zeichnet worden sind.
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Was die in dieser weiten Definition zusammengefaBten, recht verschiedenen 

Formen von Wiistungen verbindet, ist das ihnen alien gemeinsame Schicksal des 

Aufgegebenwordenseins. Hier erhebt sich die Frage der Ursache, iibrigens vor aller 

wissenschaftlichen Beschaftigung mit diesem Problem, wie die Volkskunde anhand 

der vielen atiologischen Sagen zu Wiistungen belegen kann. Verstehen wir es richtig, 

so ist die Frage nach den Griinden und Ursachen des Wiistwerdens eben die im Buch- 

titel apostrophierte Wustungsfrage, und ganz in diesem Sinne endet die Untersu- 

chung der Ortswiistungen in der Erorterung der Wiistungsursachen (S. 219If.). 

Diese Zielrichtung hat ihre Tradition in der von der Historischen Geographic be- 

stimmten Wiistungsforschung, die zumindest in ihren Anfangen das Wiistungs- 

geschehen am liebsten auf einen begrenzten Zeitraum (,,spatmittelalterliche Wii- 

stungsperiode“) und eindeutige Ursachen (Wirtschaftskrise) zuriickgefiihrt hatte. 

Wie so oft haben sich die Verhaltnisse bei naherem Zusehen und vermehrtem Ma

terial als wesentlich komplexer erwiesen. Das zeigt nicht zuletzt diese Untersuchung 

der Wiistungen der Eifel, ein Umstand, auf den Verf. immer wieder aufmerksam 

macht. In der Tat sind eigentlich zu alien Zeiten Siedlungen aufgegeben worden, oft 

sicher aus ganz lokalen und individuellen Griinden. Immerhin zeichnen sich Perioden 

haufiger Wiistlegung ab, mit bezeichnenden Unterschieden fur die einzelnen Sied- 

lungsformen, so daB in einer differenzierteren Sicht doch wieder Wiistungsperi- 

oden erkennbar werden, fur die auch allgemeine Ursachen vermutet werden konnen. 

Das Maximum der Wiistlegung gewerblicher Anlagen in der zweiten Halfte des 19. 

Jahrhunderts hat zweifellos seine Griinde in der Industrialisierung (S. 212 ff.; 243 ff.), 

wie das fiir die erste Halfte dieses Jahrhunderts zu beobachtende Amsteigen des Auf- 

gebens kirchlicher Einrichtungen klarlich eine Folge der Sakularisation ist (S. 215f.; 

241 f.). Aus der Sicht herkommlicher Wiistungsforschung mag es iiberraschend sein, 

daB die weitaus hochste Zahl von Wiistungsvorgangen zwischen 1750 und 1900 zu 

verzeichnen ist und daB diese Zeit die klassische Wiistungsperiode des spaten Mittel- 

alters bei weitem iibertrifft. Dies gilt jedoch nur unter Zugrundelegung eines weitge- 

faBten Wiistungsbegriffes; regelrechte Dorfwiistungen sind auch in der Eifel am 

haufigsten im jiingeren Mittelalter zu beobachten (13. Jahrhundert und zweite 

Halfte des 14. Jahrhunderts).

Nachdem so schon einige wesentliche Ergebnisse der Untersuchung skizziert 

worden sind, ist es notwendig, einige Angaben zu ihrem Aufbau und den angewende- 

ten Untersuchungsmethoden nachzutragen. Das Untersuchungsgebiet ist im Titel 

des Buches ausfiihrlich abgegrenzt. Es umfaBt die Eifel in ihrer verwaltungsmaBigen 

Gliederung vor der 1970 einsetzenden Reform, reicht vom Kreis Diiren im Norden 

bis zum Kreis Trier im Siiden und greift, der Kreiseinteilung folgend, steHenweise auch 

auf das Gebiet sudlich der Mosel fiber. Ausgespart bleibt nur der Kreis Mayen, eine 

bedauerliche Lucke, da dieser doch mehr als nur das Laacher See-Gebiet umfaBt und 

die unveroffentlichte, zudem quellenmaBig einseitig ausgerichtete Arbeit von H. 

Muller kein A qui valent darstellt (vgl. S. 6). Informationen fiber abgegangene Sied

lungen lieferten die Schriftquellen, soweit sie veroffentlicht sind, sodann historische 

Karten, namentlich die Tranchot-Karte vom Anfang des 19. Jahrhunderts, ferner 

die Volksfiberlieferung und schlieBlich die Gelandeaufnahme durch den Au tor nach 

historisch-geographischer und archaologischer Arbeitsweise (S. 30ff.). Die auf diese 

Weise gesammelten Angaben und die auf den lokalen Befund bezogenen wissen- 

schaftlichen Beurteilungen sind in einem Wfistungskatalog vereinigt. In ihm ist 

ebenso wie im auswertenden Teil zwischen wfisten Siedlungen und fossilen Fluren 

unterschieden. Der Katalog, der allein in dem den Siedlungen gewidmeten Teil 1502 

Lokalitaten aufftihrt, macht den Inhalt des zweiten Bandes aus. Die ihm entspre-
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chende kartographische Dokumentation besteht aus einer Karte des gesamten Unter- 

suchungsgebietes auf der Grundlage der Topographischen Ubersichtskarte 1:200 000, 

aus zahlreichen in den Katalog eingestreuten Detailkarten auf der Grundlage der 

Topographischen Karten 1:50000 und 1:25000 sowie aus einer Reihe eigener topo- 

graphischer Aufnahmen (Taf. 43-80). Geeignete Objekte, vor alien Dingen Flur- 

relikte, werden auf 42 Fototafeln - keine Renommierstiicke fur den Offsetdruck - 

veranschaulicht. Kernstiick des ersten Bandes ist die Behandlung der Ortswiistungen 

im Hinblick auf ihre Verbreitung und Haufigkeit innerhalb des Untersuchungsge- 

bietes, auf ihre Zusammensetzung nach den verschiedenen Wiistungsarten, ihr Ver- 

haltnis zu Gemarkungsgrenzen und zu Reihengraberfeldern der Merowingerzeit. In 

den beiden letzten Abschnitten dieses Teils sind die wesentliehen Ergebnisse heraus- 

gearbeitet: ,,Die zeitliche Schichtung der Wustungen“ (S. 189ff.) und die ,,Wii- 

stungsursachen“ (S. 219ff.).

Driickt sich in dieser Anlage der Untersuchung die herkommliche, auf die Um- 

schreibung von Wiistungsperioden und die Ermittlung ihrer Ursachen ausgerichtete 

Fragestellung der Historischen Geographie aus, so haben sich dem Bearbeiter auch 

Moglichkeiten anderer Betrachtungsweisen erschlossen, und zwar aufgrund der be- 

sonderen Bedeutung, die archaologische Quellen und Methoden fur seine Studien 

besitzen. Die die nicht-archaologische Wustungsforschung so stark bewegende Ur- 

sachenfrage - damit hangt die Frage der Wiistungsperioden aufs engste zusammen - 

,,stellt . . . innerhalb der archaologischen Forschung ein Randproblem dar“, und 

,,der Beitrag der Archaologie zum Problem der Wiistungsursachen (ist) goring“ 

(S. 9 Anm. 12). In der Tat ist bei der archaologischen Untersuchung einer abgegan- 

genen Siedlung, sei sie nun vorgeschichtlich oder mittelalterlich, die Frage nach dem 

Grund ihres Endes nur eine unter vielen anderen. GewiB nicht minder interessant 

ist es, nach Griinden und Konditionen fur ihren Beginn zu forschen. Man hat in- 

dessen den Eindruck, als ob fur das Mittelalter die Untersuchung der Entsiedlung mit 

groBerem Eifer betrieben werde als die der Besiedlung. Hier stellt Verf. die richtigen 

Relationen her, wenn er betont: ,,Fiir die Wustungsforschung besteht somit eine ihrer 

wichtigsten Aufgaben darin, die Wiistungsbildung in das wechselvolle Geschehen 

von Neusiedlung und Entsiedlung einzubauen“ (S. 191). Das Wustungsgeschehen als 

ein Aspekt der Siedlungsgeschichte des Mittelalters, das ist zweifellos die fur die 

Archaologie angemessene Betrachtungsweise. Nicht zuletzt sind Wiistungen fiir die 

Archaologie deswegen interessant, weil sie ihren Methoden zuganglich sind. Sie 

konnen anders als resistente Siedlungen ausgegraben werden und haben giinstigen- 

falls einen Zustand konserviert, der - nach Abzug der lokalen Eigenheiten - fiir das 

Siedlungswesen ihrer Epoche typisch sein mag. Einen wichtigen, jedoch standig von 

Zerstdrung bedrohten Quellenbestand sorgfaltig und umfassend dokumentiert zu 

haben, ist nicht das geringste Verdienst dieses Werkes.

Berlin. Hermann Ament.


