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Walter Janssen: Studien zur Wiistungsfrage im frankischen Altsiedelland zwischen Rhein, 

Mosel und Eifelnordrand. Beihefte der Bonner Jahrbucher, Bd. 35, Teil I: 330 S., 81 Ta- 

feln, 2 Faitplane; Teil II: Katalog, 519 S. Rheinland-Vcrlag GmbH, Koln 1975.

Die historisch-archaologische Wiistungsforschung hat wahrend der letzten Jahre in vielen 

Teilen Europas, vor allem in der CSSR, in GroBbritannien, Frankreich, in der Bundes- 

republik Deutschland und in der DDR einen groBen Aufschwung genommen. Gerade 

die Wiistungsforschung erlaubt und erfordert ein enges Zusammenwirken verschiedener 

Fachdisziplinen. Der immer starker werdende Wunsch zur Zusammenarbeit zwischen 

Historikern, Archaologen und Geographen liiBt sich bei der Wiistungsforschung sehr frucht- 

bringend verwirklichen.

Die Zusammenstellung und Erforschung der mittelalterlichen Wiistungen bildet fur 

viele Landschaften ein wichtiges Desideratum der Forschung. In vielen Landern steht die 

Wiistungsforschung noch am Anfang, und nur von wenigen Lands trichen liegen neuere 

und verlaBliche Wustungskunden vor.

Mit der hier zu besprechenden Arbeit unternahm W. Janssen den Versuch, „das Pro

blem der mittelalterlichen Wiistungen und eine Reihe damit zusammenhangender Fragen 

fur den linksrheinischen nordwestlichen Teil des Rheinischen Schiefergebirges, die Eifel, 

zu untersuchen“.

Fur die Eifel gab es bisher keine Darstellung des Wiistungsprozesses, die auf einer 

umfassenden Aufnahme und Auswertung der Wiistungen basierte. Bei seinen Unter- 

suchungen konnte W. Janssen auf Erfahrungen mit gleichen Fragen in Niedersachsen zu- 

riickgreifen. Bereits in friiheren Arbeiten hat sich der Autor mit der mittelalterlichen 

Wiistungsforschung beschaftigt und die weitere Forschung nachhaltig angeregt (W. Jans

sen, 1965; 1967; 1968).

Die vorliegenden Studien sind das Ergebnis eines langjahrigen Forschungsprogramms 

mit dem Thema „Wiistungen und fossile Fluren im Rheinland", das vom Rheinischen 

Landesmuseum und dem Institut fiir geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der 

Universitat in Bonn verwirklicht wurde. Dieses Forschungsprogramm lief seit 1961 und 

wurde ab 1964 von W. Janssen geleitet. Eine grofie Fiille an Material zwang den Bearbeiter 

zur Beschrankung auf die Eifel. Die Eifel bildet eine naturraumliche Einheit und historisch 

gewachsene Landschaft. Eine relativ extensive ackerbauliche Nutzung des Gebietes bot 

eine gute Chance, die verlassenen Siedlungsplatze und Fluren gut erhalten vorzufinden.

Janssens Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Band umfaBt die auswertende 

Untersuchung des Wiistungsprozesses zwischen 600 und 1900. Der zweite Band ist der 

Vorlage der einzelnen Wiistungen vorbehalten. Sie werden nach den Kreisen behandelt, 

die bis 1970 die Verwaltungsgliederung der Eifel ausmachten. Davon entfallen 6 Kreise 

auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen und 8 auf Rheinland-Pfalz.

Bei der Bestimmung dessen, was unter Wiistung zu verstehen ist, beschritt Janssen 

neue Wege, indem er den Wiistungsbegriff im Gegensatz zur traditionellen historischen 

und geographischen Wiistungsforschung stark ausdehnte: „Dem Archaologen ist diese 

Vorstellung nicht neu, gewinnt er doch seine siedlungsarchaologischen Erkenntnisse aus- 

schlieBlich aus aufgegebenen Siedlungen vor- und friihgeschichtlicher Perioden." Die Los- 

losung des Wiistungsbegriffes von den nur mittelalterlichen Siedlungsabgangen eroITnet 

der Forschung neue Erkenntnismoglichkeiten iiber das Auf und Ab der Be- und Entsied- 

lung einer Landschaft in einem wesentlich grofieren Zeitraum, als es die mittelalterliche



260 Literaturbesprediungen

Besiedlungsperiode gewahrt. Die weitere Forschung wird zeigen, ob sich eine derartige 

Ausdehnung des Wiistungsbegriffes in zeitlicher Hinsicht bewahrt. Denn gerade die Zeit 

nach 1500 wird bisher nur von wenigen Archaologen als forschungswiirdig erachtet und 

lediglich durch Siedlungsgeographen und Wirtschaftshistoriker behandelt. Andererseits 

muB sich ein Historiker einer Zusammenarbeit mit Archaologen an der Forschung vor- 

mittelalterlicher Wiistungen in bestimmten Gebieten, wo die schriftlichen Quellen spar- 

lich oder gar nicht flieBen, enthalten. So gesehen empfiehlt es sich, besonders fur die Ge- 

biete ostlich der Elbe, als Wiistungen nur jene abgegangenen Siedlungen des 9./10. bis 

16. Jh. zu bezeichnen und zu erforschen, die in den schriftlichen Quellen der obigen Zeit 

bis in das 16. Jh. erscheinen.

Janssen stellte fur die Eifel 5 Wiistungsperioden fest, wobei seine Wiistungsperioden 

1 bis 3 vor dem 11. Jh. liegen. „Wiistungen entstehen offensichtlich seit der Volkerwan- 

derung und im Zusammenhang mit dem Verfall des rbmischen Reiches." Ob wir diese auf- 

gelassenen Siedlungen aber mit dem traditionellen Wiistungsbegriff bezeichnen und in 

Wiistungskunden aufnehmen, mag wohl fiir die deutschen Altsiedelgebiete angehen. Fur 

das norddeutsche Flachland zwischen Elbe und Oder sprechen wir uns fiir eine Beschran- 

kung der Wiistungsforschung auf den Zeitraum seit dem Einsetzen der schriftlichen Quel- 

leniiberlieferung bis zum Ausklingen des spatmittelalterlichen Wiistungsvorganges aus.

Janssen gesteht selbst ein (S. 14), daB die spatmittelalterliche Wiistungsperiode ihrem 

Umfang nach alle anderen iibertroffen hat, sofern man von der Volkerwanderungszeit 

absieht.

Auch uber den Inhalt dessen, was in eine Wiistungskunde aufgenommen werden sollte, 

geht die Forschung in einzelnen Landschaften recht unterschiedliche Wege. W. Janssen 

legte fiir seine Studien einen weitgefaBten Wiistungsbegriff zugrunde. Eingang in sein 

Wiistungsverzeichnis (Teil II) fanden nicht nur die Ortswiistungen und wiisten Hofe, 

sondern auch wiiste Burgen und „aufgegebene Statten des Bergbaues, des Gewerbes oder 

der Industrie". Damit gewann der Verfasser ein allumfassendes Bild des gesamten Be- 

siedlungsablaufes in der Eifel bis in die jiingere Gegenwart. Die Arbeit behandelt aber 

auch die Flurwiistungen, wie Wolb- und Terrassenacker und romerzeitliche Flurrelikte.

Beim Zusammentragen der Wiistungen und der Auswertung des Materials bediente 

sich Janssen verschiedener Fachdisziplinen. Der Autor ist sich aber voll bewufit, daB den 

verschiedenen Fachrichtungen und ihren speziellen Anforderungen kaum ein einzelner 

Bearbeiter in alien Ziigen gerecht werden kann, so sehr er sich auch um eine fachiiber- 

greifende Arbeitsweise bemiiht. So muB er sich bei einigen anstehenden Problemen mit 

dem Hinweis auf die weitere jeweilige fachspezifische Forschung begniigen und dieser die 

Fragen des Mittelalterarchaologen auferlegen. Die Grundlage der Studien sind die schrift

lichen Quellen, historische Karten, die historisch-geographische und die archaologische 

Landesaufnahme. Eine allseitige Auswertung alter schriftlichen Quellen war dem Autor 

nicht moglich. Er beschrankte sich auf die gedruckt vorliegenden Schriftquellen. Hier ver- 

weist er ganz richtig auf die weitere landesgeschichtliche Forschung der Historiker.

Bei der Heranziehung der archaologischen Landesaufnahme gelangte Janssen zu einer 

sehr kritischen Haltung gegeniiber dem Aussagewert der nur aus Oberfliichenfunden her- 

riihrenden Scherbenfunde von den wiisten Dorfstellen. Sachgerechte Ausgrabungen auf 

Wiistungen der Eifel sind bisher selten durchgefiihrt worden. Eine groBe Hilfestellung er- 

fuhr Janssen durch die Luftbildforschung. Beigegebene Fotos bringen iiberzeugende Bei- 

spiele fiir die Entdeckung mittelalterlicher Ortslagen.
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Die Anlage der Wiistungsbiographien unterscheidet sich nicht wesentlich von denen 

anderer Wiistungskunden. Sie enthalten den Namen der Wiistung, ihre Lage, wichtige 

Erwahnungen, miindliche Uberlieferungstraditionen, Hinweise auf Kirchen oder Kapellen 

auf der Wiistung, Flurnamen, Uberreste der Wiistung im Gelande und Angaben uber die 

Wiistungsflur.

Im zweiten Kapitel der auswertenden Untersuchung gibt Janssen einen nach Kreisen 

geordneten Uberblick fiber die Verbreitung der Ortswiistungen, die Wiistungsarten und 

ihre Anteile in den untersuchten Kreisen und zeigt die Tendenzen der Wiistungshaufigkeit 

auf.

Die einzelnen Kreise werden knapp in ihrer Landschaft und Siedlungsvoraussetzung 

charakterisiert, in die sich die Verbreitung und zeitliche Verteilung der Ortswiistungen 

einfiigt.

Zusammenfassend ergibt sich, dab die Westeifel arm an Wiistungen oder wiistungsleer 

ist. In den Gebieten mit frankischer Altbesiedlung treten vorwiegend Dorfwiistungen her- 

vor. Hofwiistungen erscheinen vor allem in Waldnahe. Auch in der Eifel lieBen sich zwi- 

schen Stadtbildung und WiistungsprozeB starke Beziehungen ermitteln. Wiiste Wehr- 

anlagen erscheinen als Niederungsburgen vom Motten-Typ, als Wasserburgen und Hiihen- 

burgen.

Beachtung verdient Janssens Feststellung, daB „LoBboden mit frankischer Altbesied

lung, magere Gesteinsboden mit hochmittelalterlicher Rodungssiedlung und geschlossene 

Wald- und Bergregionen ohne mittelalterliche Siedlung" immer wieder als drei Mbglich- 

keiten fiir Zusammenhange zwischen Naturlandschaft und Siedlung erscheinen, wenn es 

um die Verbreitung der Wiistungen in der Eifel geht (S. 62).

Sieben Wiistungsarten werden vom Autor unterschieden, u. a. Dorfwiistungen, Hof

wiistungen, Miihlenwiistungen, wiiste Wehranlagen, wiiste Gewerbebezirke, wiiste kirch- 

liche Einrichtungen. In graphischen Darstellungen (S. 66 f.) gibt Janssen die Verteilung 

der einzelnen Wiistungsarten auf die jeweiligen Kreise der Eifel an. So nehmen die agrari- 

schen Wiistungen mehr als 50 % aller Ortswiistungen ein. „Die Wiistungsfrage erweist 

sich damit" fiir die Eifel hauptsachlich als ein Problem der Agrarwirtschaft und „erst da- 

nach als eine Frage der gewerblichen Produktion."

In der Eifel wurden rund 450 Dorfwiistungen ermittelt. Die Eifel zahlt nach Janssen 

mit einem Wiistungsquotienten von 24 % zu den Landschaften mit einem „mittelmaBi- 

gen“ AusmaB des Wiistungsvorganges. Bei der Errechnung des Wiistungsquotienten schloB 

sich der Autor der von M. Born (Wiistungsschema und Wiistungsquotient, in: Erdkunde 

26, 1972, S. 208—218) erarbeiteten Methode an. Das heiBt, es wurde die Zahl der Wiistun

gen aus einem bestimmten Zeitabschnitt zur Zahl der in dieser Zeit bestehenden Sied- 

lungen in Beziehung gesetzt.

Ausfiihrlich geht Janssen auf die Zusammenhange zwischen Wiistungen und Gemar- 

kungsgrenzen ein. In der Eifel unterlagen die Gemarkungsgrenzen im Verlaufe der Jahr- 

hunderte einem erheblichen Wandel. Seine Feststellung, daB „das Schicksal von Gemar- 

kungen wiistgewordener Siedlungen immer wieder dutch den bewuBt planenden Menschen 

bestimmt" wurde und daB „eine Wiistungsgemarkung unter den Anliegern aufgeteilt oder 

als ganze einer einzigen Nachbargemarkung" hinzugefiigt wurde, „in jedem Faile neu“ 

zu entscheiden war, trifft auch fiir unset Arbeitsgebiet, Mittelbrandenburg, zu.

Ein Kernstiick der Studien stellt die Frage nach der zeillichen Schichtung der Wiistun

gen in der Eifel dar. Den bisher auch in anderen Landschaften herausgearbeiteten Wii-
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stungsperioden um 1200 und im 14./15. Jh. fiigt Janssen weitere hinzu: „Allein die Zu- 

sammenstellung der archaologischen Untersuchungen der Wiistungen beweist, daB die so 

einheitlich erscheinende Zeit der friih- und hochmittelalterlichen Rodungen in sich unter- 

gliedert werden kann und daB die spatmittelalterliche Entsiedlung nicht der einzige Vor- 

gang dieser Art gewesen ist.“ Mittels historischer und/oder archaologischer Quellen ver- 

suchte Janssen, ahnlich wie der Rezensent im Havelland, fiir jede Dorfwiistung den ter

minus post bzw. ante quem der Siedlungsauflassung zu ermitteln und die Wiistungen in 

Zeitstufen von jeweils etwa 50 Jahre einzuordnen. Damit erhalt man einen giinstigen 

Ausgangspunkt fiir die Beurteilung des Wiistungsanfalls wahrend der einzelnen Jahr- 

hunderte (vgl. Teil I, Abb. 35, S. 193, fur die Dorfwiistungen der Eifel). Aus dem Dia- 

gramm ist deutlich ein absoluter Hohepunkt des Wiistungsanfalls fiir die Eifel in der Zeit 

zwischen 1250 und 1300 abzulesen.

Wahrend in unserem Arbeitsgebiet der Wiistungsanfall im 14. Jh. am hochsten ist, 

klingt er nach 1400 in der Eifel schon stark ab. Bei den Hofwiistungen liegt das Maximum 

erst zwischen 1800 und 1850, desgleichen bei wiisten Miihlen, wiisten Wehranlagen und 

wiist gewordenen gewerblichen Anlagen.

In einem weiteren Unterkapitel geht Janssen auf die Wiistungsursachen ein. Als haupt- 

sachliche Ursache fiir die Wiistlegung vieler Dorfer und Hofe kann er die Bevolkerungs- 

verschiebung innerhalb eines bestimmten Siedlungsgebietes nachweisen, wobei der Sied

lungsauflassung im Zuge der Stadtentstehung und -entfaltung in der Eifel eine dominie- 

rende Rolle zufallt. Die Herausbildung der rheinischen Landstadte vollzog sich zwischen 

1150 und 1350. In diese Zeit fallt auch, wie wir gesehen haben, das Maximum des Wii- 

stungsanfalles. Es hat also ein kausaler Zusammenhang zwischen Stadtbildung und Wiist- 

legung von Siedlungen bestanden, wobei zusatzlich zur Anziehungskraft des sich ent- 

wickelnden Stadtortes weitere Faktoren hinzutraten, die zum Verlassen der Dorfer bei- 

trugen.

Dieser Vorgang lafit sich auch in unserem Arbeitsgebiet u. a. insbesondere bei Branden- 

burg/H., Treuenbritzen oder Kyritz nach 1200 erkennen. Ahnlich wie viele andere Autoren 

wustungskundlicher Arbeiten klopft auch Janssen bisher aufgestellte Theorien uber die 

Wiistungsursachen an seinem Untersuchungsgebiet ab, vor allem die von W. Abel heraus- 

gearbeiteten agrarwirtschaftlichen Krisen des Mittelalters. Fiir die Eifel gelang es dem 

Autor nicht, z. B. die sogenannte Fehlsiedlungstheorie nachzuweisen. Eine einseitige Hau- 

fung der Wiistungen auf minderen Boden oder in schlechten Siedlungslagen war nicht zu 

erkennen. Wiistungen im Gefolge von Kriegszerstorungen zeigen sich in der Eifel be- 

sonders an den wiisten Wehranlagen. Epidemische Seuchen und ihre Auswirkungen auf 

den Wiistungsvorgang lassen sich fiir die Eifel nicht abschatzen. In einem dritten und 

abschlieBenden Kapitel geht Janssen auf fossile Fluren der Eifel ein. Hier versuchte der 

Autor „aus der Aufnahme fossiler Fluren zu Schliissen auf das Aussehen der Kultur- und 

Siedlungslandschaft in den“ behandelten „Perioden zu gelangen11. Im Rheinland sind 

durch die romische Besiedlungszeit vorhergehende Flurrelikte nicht oder kaum erhalten. 

Aber auch die Erforschung der mittelalterlichen Fluren des Rheinlands steht noch am 

Anfang. Die Ermittlungen des Autors ergaben, daB mittelalterliche Wolbacker in alien 

Teilen der Eifel eine Seltenheit sind.

Uberblicken wir beide Bande der Studien, so zeigt sich, daB fiir die weitere Wiistungs- 

forschung im Rheinland fiir ein Teilgebiet sehr gute Ergebnisse erzielt werden konnten.
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Die Arbeit ist klar gegliedert und sehr anregend fur jeden zu lesen, der sich mit Wiistungs- 

forschung beschaftigt.

Der Autor ist sich bei alien behandelten Problemen, insbesondere bei der Untersuchung 

der Wiistungsursachen, seiner Grenzen und Moglichkeiten als Mittelalterarchaologe be- 

wuBt. Es bleibt zu wiinschen, daB die regionale Forschung des Rheinlands die angedeute- 

ten Wege zur weiteren Forschung beschreiten wird. Die Studien sind als ein wichtiger 

Markstein in der europaischen Wiistungsforschung zu betrachten.

Brandenburg (Havel) Gunter Mangelsdorf


