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Die Stadttopographie 
Die Vermessung und ihre Auswertung 

Von Werner Most 

Grundlage der vorliegenden Arbeit bildet eine eingehende topographische 
Neuaufnahme der Stadtwustung (s. Karte am SchluB des Bandes). 

H. REUSSE hat bereits im Iahre 1838 im AnschluB an die von G. Landau 
vorgenommenen Ausgrabungen einen Plan der Wiistung Landsberg vorge
legt 1, Ohwohl unvollsHindig und fUr moderne Begriffe auch ungenau, ist er 
noch immer von Interesse, da er die von Landau freigelegten und heute meist 
nicht mehr sichtbaren Mauerziige namweist. 

Auch in der Niveaukarte des Kurfurstenthums Hessen (MaBstab 1: 25 000, 
erschienen 1859) und in der Karte des Kurfijrstenthums Hessen (Magstab 
1: 50 000, erschienen 1852) ist der Verlauf der Stadtbefestigung eingetragen. 
In den modernen topographiscnen Karten! und in der Katasterkarte 3 weisen 
nur nodt die Flumamen ",Der Landsberg", "Var dem Landsberge" und ..,Hin
term Landsberge" auf die alte 5tadt hin. 

Die topographisroe Neuaufnahme wurde im HerbstIWinter 1964/65 vom 
Verfasser ausgefiihrt" u. 5. 

lm folgenden wird liber die bei den Vermessungsarbeiten und der damit ver
bundenen eingehenden Untersuchung des Gelandes gewonnenen Erkenntnisse 
und Beobachtungen berichtet. 

1. Die Lage der Stadt 
Beim Kilometerstein 5,0 der LandesstraBe Nr. 3075 von Wolfhagen nach 

VolkmaTsen zieht sich redlts cler StraBe der Landsberg als langgestreckter, 
flacher, mit Hochwald bestandener Hugel hin. Auf diesem liegt die Stadt-

1 H. REUSSE: Plan von der zWiscnen Wolfhagen und Ehringen gelegenen Wiistung 
Landsberg, nebst den im Jahre 1836 vorgenommenen Ausgrabungen +- LANDAU: 
Nachtrage zur Abhandlung iiber den Landsberg -)0- ZHG 11 (1840) 342. 

2 Landsberg ist auf dem MTB Arolsen, TK 25, Blatt 4620, dargestellt. 
3 Flurkarte Gemarkung Ehringen, FlUT 7 (Katasteramt Wolfhagen). 
4 Die Lage und die Hohen iiber NN der Vermessungspunkte 1-26 wurden durch 

Polygonziige, verbunden mit einer trigonometrismen Hoheniibertragung, auf 
Zentimeter bestimmt. Die Vermessungspunkte wurden durch meist 0,1 m unter 
der Erdoberflame senkrecht stehende Drainagerohre abgemarkt. Ihre Koordi
naten wUTden im 3. Meridianstreifensystem nam GauB-Kriiger im AnsrnluB an 
die auf dem Landsberg vorhandenen trigonometrischen Punkte berechnet. Die 
Detailaufnahme erfolgte zahlentachymetrisch. 

5 Bei den langwierigen Vermessungsarbeiten im GeHinde haben meine Frau und 
vor allem Herr WILHELM WINTER, Wolfhagen, mitgewirkt. Beiden sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. 
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wtistung Landsberg. Ihre gut erhaltene Wallanlage vedauft auf etwa 50 m 
Lange unmittelbar entlang der StraBe. 

Nach Siidwesten steigt das Gelande sanft zum etwa 30 m hoher gelegenen 
Ischenhagen an. Nach Siiden wird das ehemalige Stadtgebiet durch eine iiber 
15 m tiefe Schlucht begrenzt. Nach Siidosten zieht eine langgestreckte, nam 
Norden in einen Steilhang iibergehende Bergnase zur uber so rn tiefer gelege
nen Erpe hinab. 

Obwohl in der Gernarkung Ehringen gelegen, gehort das eigentliche Stadt
gebiet aIs Enklave zurn Gemeindebezirk Wolfhagen. Nur 1'/, km stidlich 
verlief irn 13. und 14. Jahrhundert die hessism-waldeckisme Grenze von der 
Viesebecker Warte zur ehemaligen Elmarshauser Papierrniihle an der Erpe s. 

Der Landsberg besteht aus grobkomigern, porosem Sandstein, sogenanntern 
Sollingsandstein. Die Verwitterungsschimt ist smwam. Am Ehringer Tor, im 
Haus Nr. 5 und im WalIgraben siidlich des Ehringer Tores tritt der blanke 
Fels zu Tage. Das Feld vor dem Elmarshauser Tor Hegt auf einer typischen 
Mittelterrasse. Der Boden besteht hier aus fruchtbarem, tiefgriindigem Lehm 
mit eingestreuten Muschelkalkbrocken. Die irn Nordwesten vor der Stadt ge
legenen Felder gehoren bereits zur weniger fruchtbaren Oberterrasse 7. 

2. Der Stadtumfang 
Die innere Wallkrone der Stadtbefestigung von Landsberg smlieBt eine 

FUiche von 7,7 Hektar ein. Da das 13. Jahrhundert rneist SUidte urn die 
2o-ha-Grenze hervorbrachte 8, ist Landsberg aus der Sicht des Mittelalters als 
Kleinstadt anzusehen. 

AIs die Stadt zerstort wurde, war hochstens die Halfte der urnwallten 
Flame bebaut 9 • Mit dem Bau der ersten Hauser wurden wahrscheinlich die 
kiinftigen Grenzen der Stadt abgesteckt und mit der Umwehrung durch Wall 
und Graben angefangen. Es wurde also ein auf Zuwachs abgesteckter Platz 
befestigt und die ganze FHiche erst nach und nach besiedelt. 

3. Die Stadtbefestigung 

Die Stadt war durch beachtliche Erdwerke befestigt. Walle und Graben 
wurden nicht eingeebnet und sind recht gut erhalten. 

Die Querprofile (Abb.) Iassen in Verbindung mit der Karte AusmaR und 
Enlstehungsart der Walle und Graben klar erkennen. An der ungeschiitzten 
Westseite ist die Befestigungslinie als Doppelwall mit jeweils vorgelagertem 
Graben ausgebildet. Wo das GeHinde nordlich des Ehringer Tores gegen 
die Erpe abzufallen beginnt, geht der Doppelwall in einen einfachen Wall rnit 

6 LANDAU: Der Landsberg und die Burg Rodersen + ZHG II (1840) 16 
7 FUr die geologischen Hinweise bin ich dem Geologen Herrn DR. PICKEt, KasseL 

zu Dank verpflichtet. - Die Tornamen hat der Verf. zur besseren Orientierung 
eingefUhrt. Sie sind urkundlich nicht belegt. 

8 H. PLANITZ: Die deutsche Stadt im Mittelalter (Graz-Koln 1954) 201. 
9 VgI. Abschnitt Uber die Bebauung. 
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Graben uber, urn sdtlieBlidt am Steilhang gegen die Erpe in eine kiinstlidt an
gelegte Boschung mit flachem Graben auszulaufen. Die nam Siiden ansch.lie- / 
Bende flame Bergnase ist durm einen tiefen Graben mit Wall abgeriegelt. 

Aufgabe der Erdwerke war es in erster Linie, dem Verteidiger gegeniiber 
dem Angreifer durch Uberhohung eine giinstige Position zu smaffen. Demge
maB waren an den Stellen, wo die natiirlime GeHindeform keine Uberhohung 
bot, besondere Anlagen notwendig. Der im Westen dem Hauptgraben vorge
lagerte weniger tiefe Graben diente als zusatzliches Laufhindernis. 

Die Wallanlage ist 1,1 km lang und der Hauptgraben heute, gemessen von 
der inneren Wallkrone, zwischen 3,0 und 6,9 rn, meist 5 his 6 m tief. Er zeigt 
eine etwa 2 m breite, flame Sohle, durfte aber urspriinglich als Spitzgraben 
angelegt worden sein. Die Grabensohle verHiuft horizontal bis smwam ge
neigt. Der absolute Hohenunterschied betragt nur 10 m. Dies zeigt, wie gut 
das Wallsystem dem GeHinde angepagt ist, und besagt weiter, daS der Graben 
smon wegen der vorhandenen Hohenuntersmiede mit Sicherheit trocken war. 
Es fallt auf, daB die Bosdtungen irn Oslteil der Anlage zwisdten den Vermes
sungspunkten 17 und 2 besonders steil angelegt worden sind. Das Boschungs
verhaltnis betragt im allgemeinen 1: 1,6, im oben bezeimneten Teil aber 1: 1,2. 
Vermutlich ist dies darauf zuriiruufiihren, daS hier der zweite Graben als zu
satzlidtes Laufhindemis fehll. Zum Ausgleidt wurde die Bosdtung steiler an
gelegl. 

Die Querprofile lassen klar erkennen, wie die Erdarbeiten ausgefiihrt wur
den. Auftrag und Abtrag gleichen sich in alIen Querprofilen aus, es hat also 
kein Transport von Erdmassen entlang der Bauwerksachse stattgefunden. Der 
Boden wurde gelost (Graben) und seitlidt sogleidt wieder eingebaut (Wall). 
Obwohl der Wallgraben die imponierende Tiefe von 5-6 m hat, wurde im 
Grunde nur ein ca. 3 m tiefer Graben ausgehoben. Die vollbrachte Arbeits
leistung ist dennoch beachtlich. Eine Erdmassenberedmung ergab, daB 
ca. 15 300 Kubikmeter Boden bewegt wurden. Primitive Hacken und Spa
ten, ahnlich den auf der Gudenburg bei Zierenberg gefundenen 5tiicken 10, 

werden dabei als Werkzeug gedient haben. Beriicksichtigt man weiter die 
schwierigen BodenverhaItnisse (teilweise felsiger und plattiger Sandstein), 
so dlirften flir die Erdarbeiten etwa 15000 Tagewerke benotigt worden 
sein. Bei 50 Arbeitskraften ergabe sich danach eine Bauzeit von 2 bis 3 J ahren. 

Eine Stadtmauer war mit Sicherheit nicht vorhanden. Bei dem guten Er
haltungszustand der Anlage mlilSten Spuren auch oberfHichlich zu erkennen 
sein. Ob die Walle durch Palisaden verstarkt waren, lalSt sich nur durch eine 
sorgfiiltige Grabung feststellen. 

Im Osten erkennt man vor dem Stadtgraben im Wald in Hohe der Ver
messungspunkte 18 und 19 drei annahernd parallel verlaufende Boschungen. 
Sie haben, ebenso wie die an verschiedenen Stellen zu beobachtenden Grenz-

10 Es handelt sim urn einen 20 cm breiten, 21 cm langen, vorn abgerundeten 
Spatensmuh und eine Hacke mit dreiecksformigem, 9 cm breitem Blatt, beide 
aus dern 13. Jhdt. (irn Kreisheimatmuseum Wolfhagen). 
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graben ", mit der Stadtbefestigung nimts zu tun. Es handelt sim vielmehr urn 
Ackerterrassen aus spaterer Zeit it. 

4. Die Stadttore 
Die Wallanlage ist an drei Stellen unterbrocnen. Man darf mit Simerheit 

annehmen l daB es sim hierbei urn die ehemaligen (holzemen) Stadttore han
delt. Die Tore seien nam nahegelegenen, damals smon vorhandenen Siedlun
gen benannt: Das Ehringer Torl das Viesebed<er Tor und das Elmarshauser 
Tor. Die Lage der Tore ist durch das GeHinde mitbestimmt und konnte nimt 
zwedcmaBiger gewahlt werden. Reste von Torbauwerken sind oberflachlich 
nimt crkennbar. Es fallt jedom auf, daB die Grabensohle irn Bereim der Tore 
breiter wird. Besonders deutlich ist dies am Ehringer Tor zu erkennen. Man 
kann daraus schlieBen l daB der Graben hier besonders tief war. 

Etwa 100 m nordlich des Viesebecker Tores befindet sich eine vierte Ein
fahrt, die aber offensichtlich spater durch teilweises Einebnen des Walles ent
standen ist. Wall und Graben sind an dieser Stelle nicht unterbrocnen, son
dern nur abgeflamt la. 

5. Die Bebauung 
H. REUSSE hat in seinem Plan die Mauerreste von 24 durch LANDAU freige

legten Gebauden dargestellt 14. Diese Stellen sind mit einer Ausnahrne 15 heute 
noch leicht auffindbar und tragen deutliche Spuren von Landaus Grabung le. 

LANDAU hat in der Regel nur an der Innenseite der Mauem graben und 
den Trommerschutt in der Mitte der Bauwerke stehen lassen. Diese Schutt
hugel sind irn ReuBesmen Plan dargestellt. Die GrabungslOcher wurden nimt 
wieder zugeschottet, so daB die fast ausschlieBlidl aus unbehauenen Sandstei
nen bestehenden und ohne Mortel zusammengefUgten Mauem inzwischen 
meist eingestiirzt sind oder als bequem erreichbares Baumaterial abgefahren 
wurden. Erhaltene Mauerteile sind oberflac:hlich nur noch bei den Hausem 
Nr. SI Sa, 6, 9 und 11 erkennbar. Die Ostwand des Bauwerkes Nr. 5 besteht 
teilweise aus gewachsenem Fels, der deutliche Bearbeitungsspuren tragt. Beim 
Gebaude Nr. 1 sind sechs Stufen einer steinemen Treppe sichtbar 17. Die 
obrigen Grundrisse sind durch rechteckige Vertiefungen oder durch Graben 
gekennzeichnet. 

11 Elgentumsgrenzen sind im Wald vielfach durch Graben markiert. 
12 Die keiHormig in den Laubwald hineinragende, mit Fichten bestandene Flame 

ist im liegenschaftskataster bis zur Flurbereinigung (1902) als Adc.erland 
nachgewiesen und wurde erst urn diese Zeit aufgeforstet. 

13 Vgl. LANDAU aaO. 342. 
14 Es sind dies die Gebaude Nr. 1 bis 7, 9 bis 11, 13 bis 15, 19, 20, 22 bis 27, 29 

und 30. 
15 Haus 0 des ReuBesd'ten Planes ist an der angegebenen Stelle nicht auffindbar; 

vermutlid't handelt es sim urn Haus 16. 
16 Vgl. LANOAtJ aaO. 342. 
17 LANDAU erwahnt 11 Stufen; die unteren ftinf sind vermutlich von Sdtutt bedeckt. 

AaO. 343. 
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ReuSes Plan ist unvollstandig. Er weist offensichtlich nur die ausgegrabenen 
Hauser nach. Mit Sicherheit sind heute nom Spuren von 33 Geba.uden erkenn
bar. Hinzu kommen 15 weitere Stellen, an denen unnatiirliche Gelandever
tiefungen ein Haus vermuten lassen. 

Die Grundrisse sind meist rec.hteckig, zwischen 6 und 7 m lang und 4 his 
5 m breit. Die Bauwerke Nr. 5, 9 und 25 waren mit 8 his 9 mal 4 his 6 m 
etwas groBer. NI. 20, 24 und 30 zeigen einen quadratischen GrundriB mit rund 
5 m SeitenHinge. Die sichtbaren Eingange liegen mit einer Ausnahme (Ge
baude Nr. 22) an einer Uingsseite und zwar unmittelbar an eine Schmalseite 
anschliellend. Die GelandeoberfUime durf!e sim sei! dem 13. Jahrhundert 
kaum verandert hahen, so daB sich die erhaltenen Gebaudeteile auch damals 
unter bzw. ganz wenig iiber der ErdoberWiche befunden haben. Es ist anzu
nehmen, d~ es sich in den meisten Fallen urn die Reste von Kellem handelt, 
wobei die dariiber errichteten Geschosse durchaus groBer gewesen sein 
konnen. 

Die Hauser sind ziemlim gleimmiillig und oft in weiten Abs!anden uber 
die Anlage verteilt. Im Norden, 5iiden, 5lidwesten und im Zentrum liegen 
groBere FHichen, in denen keinerlei 5puren einer Bebauung erkennbar sind. 
Das Stadtgebiet bot ausreimend Platz flir etwa 120 Hofreiten. Aum wenn 
man beriickskhtigt, daB vielleicht weitere Gebliude vorhanden waren, die 
keine oberfllichlich sichtbaren Spuren hinterlassen haben, so war die 
Stadtflame zurn Zeitpunkt der Zerstorung hOchstens zur HaIfte besiedelt. 

6. Die Kirme 18 

Bei der Sume nam einer Kirme fiel das Gebaude Nr. 29 auf. Im Reulle
schen Plan ist hier eine gebogene Mauer mit geradem, in der Mitte unter
bromenem AbschluB eingezeichnet. Heute erkennt man nur noch einen halb
kreisformigen, flamen Graben, dessen Scheitel genau nam Osten weist. Ein 
Suchgraben an der Slidseite des vermuteten Bauwerks, 3 m ostlim der 
Sudwested<e, ergab folgenden Befund: 

An der Innenseite des Grabens kamen wir in geringer Tiefe auf die Reste 
einer aus unregelma1Sigen Sandsteinquadem errichteten, mit Kalk vermortelten 
Mauer. Das freigelegte StUck ist 0,7 m breit, 0,3 m hoch und Hegt direkt auf 
dem gewachsenen Fels. 

Der Kalkmortel weist auf ein massives Bauwerk hin. Im Hinblick auf die 
genaue Orientierung nach Osten und die Form des Grundrisses konnte es eine 
Kapelle oder der Chor einer noch nicht fertiggestellten Kirche gewesen sein 10. 

7. Die S!rallen in die Stadt 
Die heute im Gebiet der Stadtwlistung vorhandenen Wege sind nicht 

identisch mit den alten Str~en. Das ergibt sich aus der Anordnung der 
Hliuser. 

18 lANOAU glaubte, daB eine Kirche noch nicht erbaut war und daB die Einwohner 
vorerst die Kirme in Ehringen benutzten. AaO. 344. 

19 LANDAU vermutete an dieser Stelle einen Turm. AaO. 344. 
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Da die StraBen def Stiidte im Mittelalter unbefestigt waren, sind dUTch 
haufiges Fahren Rinnen entstanden, die in geneigtem GeHinde dUTch die 
erodierende Wirkung des Regenwassers nom vertieft wurden. Alte Wege 
sind also an Gelandevertiefungen zu erkennen. Wenn man die Anlage durch 
das Elmarshauser Tor betritt, sieht man zwismen den heutigen Wegen zum 
Viesebecker und Ehringer Tor eine soldle Wegerinne, die sich in flamem 
Bogen in Richtung auf das Ehringer Tor fortsetzt. Vor der 5tadt kann man 
sie unmittelbar neben dem heutigen Wege 20 auf der Wassersmeide der 
Bergnase, die sich zur Erpe hinabzieht, weiter verfolgen. Andere Hinweise 
auf alte StraBen sind im GeHinde nicht zu finden. 

Die Anordnung def Hiiuser erlaubt abeT weitere Schltisse auf den Ver
lauf der StraBen. Die Keller Iiegen mit ihren langen Seiten fast ausnahms-
105 in Richtung der Llingsachse der 5tadt. Dies weist auf parallel laufende 
StraBen hin %1. AIs sicner kann das in der Karte eingetragene StraBenstiick 
zwiscnen den Hausern Nr. 3, 4, 5, 6 und 9 gelten. Die vom Haus Nr. 5 zum 
Wall fiihrende Mauer!! scnlieBt einen StraBenverlauf entlang der West
seite der Hauser Nr. 3, 4 und 5 aus. An diesem StraBenstiick ist femer er
kennbar, daB alle Kellereingange an der von der StraBe abgewandten Seite 
lagen. 

Eine HauptstraBe fiihrte vermutlich vom Elmarshauser Tor durch die oben 
beschriebene Wegerinne, an der Kirche (KapeUe) vorbei, zum Ehringer Tor. 
Eine zweite verUef anscneinend zwismen den Hausem Nr. 5 und 6 und ver
band das Ehringer mit dem Viesebe<ker Tor. Eine geradlinige Verbindung 
zwismen dem Elmarshauser und dem Viesebecker Tor scheint nicht bestan
den zu haben. 

8. Wege zur 5tadt 
Es kann als sicher gelten, daIl ein Weg aus dem Erpetal unterhalb der Burg 

ROdersen zur 5tadt hinaufgefiihrt hat. Er erschlieIlt das Erpetal in nordlicher 
Richtung. En zweiter Weg hat wahrscheinlich von Siiden her iiber Elmars
hause und t Witmar!3 auf steilerer Trasse das Elmarshauser Tor erreicht. 

Die im Westen an der Stadt vorbeifiihrende LandesstraBe ist erst in spa
terer Zeit als Verbindung zwisrnen den Stadten Wolfhagen und Volkmarsen 
entstanden. Stattdessen diirfte im 13. J ahrhundert ein Weg etwa 600 m weiter 
we~tlirn von t Gasterfeld Z4 iiber den Ischenhagen auf kurzer Wassersmeide 
nach Ehringen, mit einer Abzweigung zum Viesebecker Tor, gefiihrt haben. 

20 Aus den Flurkarten ist ersichtlich, daB der Weg bis zur Flurbereinigung im 
lahre 1902 in der alten Wegerinne verIief. 

21 Es gibt zahlreiche Beispiele einer derartigen StraEenanordnung. Aus der weiteren 
Umgebung sind Landau, freienhagen, Niedenstein und Zierenberg zu nennen. 

22 LANDAU hat diese Mauer freigelegt. AaO. 344. Der Verlauf ist durch einen 
Graben nom erkennbar. 

23 H. REIMER: Hist. Ortslexikon von Kurhessen (Marburg 1926) 524. 
24 REIMER aaO. 158; vgl. aum TK 25, Blatt 4620 (Arolsen). 
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Ein weiterer Weg £iihrte vermutlich vom Ehringer Tor auf der Trasse der 
heutigen Landesstralle nach Ehringen und fand dort den Anschlull an das Fern
straBennetz !5. 

9. Die Wasserversorgungl!l 
Die einzige Quelle im weiteren Stadtgebiet befindet sich nordostlich der 

Stadt am FuJle des Steilhanges gegen die Erpe. Sie ist 160 m vom Stadt
graben entfemt und liegt rund 50 m tiefer, nur 6 m liber dem Wasserspiegel 
der Erpe. 

Versmiedene Beobachtungen im GeHinde!7 weisen darauf hin, daB cler 
Buntsandstein des Landsberges aU5 einer Wedtsellage van Sandsteinbanken 
und tonigen Zwismenlagen aufgebaut ist. Diese stauen das in ihrem Hangen
den zirkulierende Wasser und ermoglichen so eine, wenn aum besmdinkte, 
Wassergewinnung dunn Brunnen. Redmet man mit einem Einzugsgebiet van 
etwa 1/ 4 qkm und einer Regenration vcn etwa 150 cbm pro Tag und qkm, 
50 ware auf dem Landsberg eine Wassermenge von ungeHihr 30 40 cbm pro 
Tag, verteilt auf mehrere Brunnen, zu gewinnen. Diese Wassennenge war 
ausreimend. In normalen Zeiten wird man das Vieh an der Erpe getrankt 
haben, so daB dann ein gr6/lerer Wasservorrat fUr die Menschen zur Verru
gung gestanden hat. 

25. W. GORICII: FrUhe FemstraBen in Walde<k (Karte) + W. KLOPPENBt.ntG: Friihe 
FcmstraBen in WaJde<k. + GesmichtsbJlitter fUr Waldedc 41 (1949) 96. 
U. BOCKSllAMMER - W. GORICH: Altere TerritoriaJgeschimte der Grafsmaft 
WaJde<k, Atlas l Karte III (Marburg 1956). 
W. GORIC" teilt auf Anfrage am 20. 1. 1967 zusammenfassend mit: '" Vom friihen 
StraBenknoten ostlich und sUdostlich Freienhagen muB ein Hohenweg (aJs Quer
verbindung zu den WassersmeidenstraBen des Eggegebirges) auf dem Ischen
hagen 1/ 1 km westlim Uber Landsberg entlanggezogen sein in Richtung Warburg 
und dabei die Erpe woh! unterhalb der Ehringer ObermUhle gequert haben. Die 
spatmittelalterlim-neuzeitlichen LandstraBen von Kassel oder Fritzlar nach Mars
berg und Padberg strebten aus der Gegend von Wolfhagen durm Viesebe<k 
nam Arolsen oder Volkmarsen .... 

26 Die namfolgenden Angaben verdanke i<h ebenfaUs Herm DR. P'CKU, KasseI. 
27 Diese Beobadttungen sind foJgende: 

1. An der Grabungsstelle versidcerte das Regenwasser nur sehr langsam. 
2. Bei der Grabung fand sich im Haus Ne. 9 unter dem Estrich im ungestorten, 

dunkeIroten Sand eine schwame Tonschicht. 
3. Der Keller des Hauses Nr. 23 war wlihrend der Grabungszeit immer mehr oder 

weniger mlt Wasser gefiillt. Vgl. aum landau aaO. 343. Haus Q bei landau 
entsprimt dem Haus Nr. 23. 

4. Nordwestlim der Stadt befindet sich eine groBe GeHtndemulde fUr die im 
Kataster der Flumame ... Der groBe See" (im Gegensatz zu dem etwas weiter 
westlich gelegenen .... kleinen See"') UberIiefert ist. Diese Flame (etwa 50 Ar) 
ist im Grundsteuerkataster nom aIs Weide namgewiesen und dUrfte erst an
laBlich der Flurbereinigung drainiert worden sein, wodurch die heutige 
Nutzung als Ackerland ermoglicht wurde. 
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