
LangstreifenOuren im Kniill 

von Adolf Engelbach 

In ZHG 65/66 (1954/55) schreibt Kurt Scharlau iiber "Die hessische 
Wiistungsforschung vor neuen Aufgaben". Er berichtet vor allem iiber 
seine Entdeckung der Langstreifenfluren im Kniill . Langstreifenfluren 
waren bis dahin nur in Nordwestdeutschland als sog. "Eschfluren" 
bekannt. Sie dienten dem stiindigen Getreideanbau. Nach seinen damali
gen Erkenntnissen beim Studium der Fluren iiuBert Scharlau "daB wir in 
groBen Teilen unserer heutigen Wiilder - und zwar umso mehr, je systema
tischer wir danach such en - zahlreiche Relikte einer friiheren ackerbauli
chen Nutzung auf diesen jetzt nicht mehr unter landwirtschaftlicher Kultur 
stehenden Fliichen finden". Eine Tatsache, die si ch heute bei jedem Gang 
in den Wald erneut bestiitigt. Scharlau betrachtet seine Ausfiihrungen als 
Aufforderung an alle mit offenen Augen die heimatIiche Flur durchstrei
fenden Heirnatforscher, auf ein lohnendes Arbeitsfeld, die Wiistungsfor
schung, im Interesse der kulturgeschichtlichen und kulturgeographischen 
Landschaftsentwicklung unserer engeren Heimat zu achten und fordert alle 
ortskundigen Mitglieder des Hessischen Geschichtsvereins zur Mitarbeit 
beim Auffinden von Flurrelikten als wichtige Bausteine der historischen 
Kulturlandschaftsforschung auf.' 

Schaut man vom Homberger SchloBberg nach Siiden, hat man das Pano
rama der bewaldeten Berglandschaft vor sich, von der berichtet werden 
soli. Als Liingsachse bietet sich das Rinnetal an. Das Gebiet reicht von 
Homberg bis Schwarzenborn, etwa 10 km mal 5 km in der Ausdehnung. 
Etwas abseits - jenseits der Efze oberhalb V6lkershain - suchen wir seines 
Namens wegen noch den Exberg auf. In diesem Gebiet finden wir folgende 
basaltischen Berge und H6hen, die ohne Ausnahme bewaldet sind: Ronne
berg, Aschberg, Glessenstein, Giersberg, Silberberg, Quelberg, Das 
Espig, Hilpertshain , Allmuthsberg , Streutlingskopf, Katzenhau , Kohl
schlag, Hirschberg, Eschenberg, Exberg. Diese Berge und Kuppen und die 
dazwischenliegenden Fliichen waren einmal (zu einer heute noch nicht 
bestimmbaren Zeit) unbewaldet und dienten oh ne Ausnahme dem Getrei
deanbau . Beim Blick vom Homberger SchloBberg nach Siiden fiillt es 
schwer, sich eine so vollstiindig andere, unbewaldete Landschaft vorzustel
len . Anhand der noch heute erkennbaren Langstreifenfluren ist festzustel
len , daB die darnaligen Bauern auch die kleinste Fliiche zum Ackerbau aus
genutzt haben , soweit es die Hanglage und die Stiirke des Basaltger6lls 
zulieBen. Feuchte Stellen, die auch heute noch zu erkennen sind, wurden 
ausgespart. Der Boden besteht durchweg aus frischem, schwarzerdigem 

1 In diesem Sinne hat sich Veri. als Forstbeamter wahrend seiner diensllichen Tatigkeit und nach der Pen
sionierung [citen lassen . Seine nachfolgenden Bcobachtungen und Gedanken m6chte er als Anregung 
im oben genannten Sinn verstanden wissen. 
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Basaltverwitterungsboden mit geniigender Tiefe. Die Nutzung ist beson
ders intensiv bei Boden aus tuffiger Verwitterung. Heute sind diese Flachen 
zum groBten Teil mit Buchen bester Bonitat bestockt. Dort, wo altere 
Bestande geerntet sind, ist fast ausschlieBlich Fichte die Nachfolgeholzart. 
Hier ist natiirlich die Erkundung erschwert. 

Scharlau nimmt an , daB bei der Feldarbeit Ochsen als Zugtiere benutzt 
wurden. In dem bergigen Gelande muBte mehrspannig geackert werden. 
Da die Gespanne nicht oder nur schwer zu wenden waren , ergaben si ch 
zwangslaufig die langen, oft urn den Berg herumfiihrenden Fluren . Sie sind 
von unterschiedlicher Lange und Breite, so wie es das Gelande oder even
tuelle Hindernisse gestatteten. Solche Hindernisse konnten z.B. Steinriik
ken sein, Felsklippen , Bergnasen, feuchte Stellen (Quell en) oder starkere 
Gerolle. Hier war der Durchgang oft nur so breit, daB ein Gespann gerade 
noch DurchlaB fand. Dahinter konnte wieder breiter ausgeholt werden. 

Je nach Hangneigung sind die Raine der Terrassen verschieden hoch und 
ausgepragt. Die als Acker benutzten Flachen sind von Basaltsteinen 
geraumt, diese an den Rainen abgelegt worden. Waren es ihrer zuviele oder 
waren sie zu schwer, hat man sie, wie schon gesagt, als Hindernis umgan
gen. Soweit festgestellt werden konnte, waren alle von den "Langstreifen
bauern" benutzten Flachen schon einmal vorgeschichtliches Siedlungsge
lande. Nach dem vorlaufigen Befund muB es sich urn eine dichte Besiedlung 
gehandelt haben. So stellen sich folgende Fragen: Sind durch die Langstrei
fenfluren die Wohnplatze der alteren Hiigelgraberleute zerstort worden 
(Stellenweise glaubt man, die sog. Wohnpodien noch erkennen zu kon
nen)? Waren es die guten Boden, die AnlaB zum Siedeln gaben oder waren 
die zahlreich vorhandenen Steine , die sie zum Bau ihrer Hiigelgraber brau
chen konnten , die Veranlassung? Die meisten Hiigelgraber sind beim Bear
beiten der Fluren beiseite geraumt und an den Rainen abgelegt worden. Sie 
sind aber auch oft umgangen oder nur teilweise soweit beiseite geraumt 
worden, daB ein Durchkommen moglich war. An ungeeigneten Stellen 
(Steinriicken, Mulden) hat man sie belassen. Daneben waren sie willkom
menes Material fiir die Graber der Toten. 

Wenn heute bronzezeitliche Hiigelgraber nicht gefunden oder als solche 
nicht erkannt werden , muB man bedenken , daB sie in zuriickliegender Zeit 
fiir den Fortsmann und den Waldbesitzer ein geeignetes Material fiir den 
Waldwegebau hergaben. Sie lagen griffbereit in der Nahe , brauchten nur 
aufgeladen zu werden und eigne ten sich besonders als Packlage. Und was 
hi er fiir die Hiigelgraber gilt, triff! nach unseren Erkenntnissen auch fiir die 
Graber der Bauern der Langstreifenfluren zu. 

In wenigen Fallen, bei ebenen und damals moglicherweise feuchten Fla
ch en sind Fluren auch im Rechteck oder im Quadrat angelegt. Da die Bau
ern auch Weide und Wiesen fiir ihr Vi eh im Sommer und Heu fiir den Win
ter benotigten, kann man annehmen, daB fiir diese Nutzung alle fiir den 
Getreideanbau ungeeigneten Flachen gebraucht wurden. 

Eine der ebenfalls noch zu losenden Fragen lautet : Wie lange dienten 
diese Fluren dem Ackerbau? Welche Zeit war erforderlich , solche ausge
pragten Terrassen mit oft mannshohen, wallartigen Rainen entstehen zu 
lassen? Wenn man noch die Notwendigkeit der Brache beriicksichtigt , 
konnten es Iahrhunderte gewesen sein . 
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Im September 1961 glaubte Scharlau bei einer Besichtigung der Lang
streifenfluren am Silberberg eine noch wesentlich iiltere Feldbebauung 
festgestellt zu haben. Er fand Beweise rur sog. Kammerfluren , die er auf die 
Eisenzeit zuriickfiihrte. 

1938 erziihlte eine iiltere Frau aus Hiilsa von alten Griibern im Wald 
neben den Klingelbachwiesen. Man hatte sie - in ihrer Jugendzeit - bei 
der Anlage eines Pflanzgartens gefunden. Mit Waldarbeitern haben wir 
drei Griiber untersucht. Wir fanden auBer Leichenschatten ein etwa faust
groBes Eisenstiick und eine diinne, weiBliche Scherbe, die wir fUr ein Stiick 
Schiideldecke hielten . Die aufgeworfenen Erdgriiber von verschiedener 
GroBe liegen vOllig ungeordnet auf einer Fliiche von rund 3 ha. 2 Als die 
Bodenflora im letzten Winter verschwunden war, konnten wir feststellen, 
daB es iiber hundert Griiber waren, und daB das Griiberfeld in niichster 
Niihe von Langstreifenfluren lag und bei der Feldarbeit ausgespart worden 
war. Es sind, bis auf einen Zweifelsfall, die einzigen "Erd"griiber, die hi er 
aus dieser Zeit gefunden worden sind. Moglicherweise liegt das daran, daB 
am art oder in der Niihe die sonst so reichlich vorhandenen Basaltsteine 
fehlen. 

1982 fanden wir Griiber aus einfachen, rechteckigen Steinpackungen. Sie 
waren verschieden lang und breit (nach GroBe der Toten?), ohne jegliche 
Ortung; mallagen sie dicht beieinander, mal in groBeren Abstiinden. Als 
uns aufgefallen war, daB si ch alle Griiber auf steinigem od er f1achgriindi
gem Boden oder an Boschungen fanden , die sich zum Ackerbau nicht eig
neten , fiel es nicht schwer, weitere Grabanlagen zu finden . Meist sind sie 
schwer zu erkennen, da auch ihr Material zum Wegebau abgetragen wurde. 
Sobald aber die Bodendecke entfernt wird, zeigen si ch hier wie bei den 
abgetragenen Hiigelgriibern, die diesmal rechteckigen noch vorhandenen 
Steinsetzungen. Diese Steine lieB man liegen, da sie noch z.T. in der Erde 
steckten oder zu schwer zum Aufladen waren. Man fand genug andere. 

In der "Lichte" des Stadtwaldes Homberg liegen die "Hainwiesen", ein 
beliebtes Ausflugsziel. Als si ch flir die landwirtschaftiiche Nutzung keine 
Piichter mehr fanden, wurden sie zum groBten Teil aufgeforstet. Urn die 
Lichtigkeit zu erhalten, wurden Pappeln in weitem Verband ausgepflanzt. 
Beim Ausheben der 60 cm tiefen Pflanzlocher stieBen wir auf einer Fliiche 
von 2,5 ha auf eine durchgehende Kulturschicht. Sie bestand iiberwiegend 
aus Hiittenlehm und Brandschutt mit Keramik verschiedenen Alters bei 
einer Fundtiefe von 20 cm bis 70 cm. Stellenweise lagen deutlich zwei Kul
turschichten iibereinander. AuBerdem wurden Pfostenlocher und Mauern 
ausgegraben. Eine Bodenvertiefung lieB nach Entfernung der Humus
schicht die Lehmgrube vermuten, aus der das Material zum Hausbau 
gewonnen worden war. Mit einem Suchgraben fanden wir die Grundmau
em eines Hauses. Sie bestanden aus Basalt, waren 50 cm stark und in Hohe 
der PfIugsohle abgetragen. Mortel war nicht einwandfrei festzustellen. Die 
MaBe betrugen innen 4,5 m mal 4,5 m und auBen 5,5 m ma15,5 m. Es fan
den sich reichlich Hiittenlehm, Brandschutt und Keramik, dazu Messer, 
Niigel , Schleif- und Gliittsteine, auch einige Glasreste. In einer Ecke des 

2 Damals nahm Veri. an , daB hier cine unbekannte Kampfhandlung stattgefunden haben konne oder 
Pesttote aus den benachbarten Dlirfem bestattet warden seien. 
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Hauses war eine kellerartige Grube ausgehoben, die als Versteck gedient 
haben mag. Sie enthielt die Reste eines Holzpflugbeschlages, eine eiserne 
Axt mit Ohr, 8 Viehglocken verschiedener GreBe (a us iibereinander lie
genden Kupfer- und Eisenblechen) und verkohltes Holz, Heu und 
Getreide. Eine Untersuchung des verkohlten Getreides3 ergab kleinkerni
gen Weizen , Roggen und Hafer. Neben Grassamen enthielt die Probe 
Samen von Klebkraut , Kornrade und Kornblume. Ein besonderer Fund 
war eine durchbohrte Bernsteinperle, die 25 cm tief im Brandschutt lag. 

Zwei weitere Hiiuser fanden wir unschwer mit Hilfe eines Eisenstabes, 
der bald auf Mauerreste stieB. Sie waren aber nicht vollstiindig erhalten und 
ohne Keller. Sonst bot sich das gleiche Bild: Brandschutt , Hiittenlehm und 
Keramik. Bei einem Haus stieBen wir auf eine urn das Haus fUhrende Drai
nage aus Basaltplatten , die es vor Bodenniisse schiitzen sollte. Ein gleicher 
Plattenkanal fUhrt e zu einer Schepfquelle mit einem steingesetzten AbfluB. 
Das iiberlaufende Wasser wurde durch einen etwa 30 m langen Kanal der 
mitten in der Siedlung liegenden Lehmgrube zugeleitet. Oieser "Dorf
teich" diente vermutlich als Viehtriinke. In der Quelle und in ihrer niichsten 
Umgebung fanden wir Keramik, die bis zur Neuzeit reichte . Sie wurde 
sicherlich noch von dem in der Niihe liegenden "Hainhof" benutzt, der im 
18. lahrhundert eingegangen ist. 

Die Grabungen wurden dann abgebrochen, weil sich niemand ernstlich 
dafUr interessierte . Nur Rektor Rudolf Haarberg, Niedenstein , versuchte 
mit groBer Miihe , eine schriftliche Erwiihnung dieser Wiistung zu finden , 
aber ohne Erfolg. Ebenso konnte Herr Ide , Borken , nicht weiterhelfen. So 
verstiirkte sich der Verdacht, daLl diese inmitten von Langstreifenfluren Iie
gende Wiistung aus der Zeit vor der schriftlichen Uberlieferung stammen 
kennte. 

Ein Teil der Keramik mit ihrer Musterung deckte sich mit der, die schon 
friiher in einem Hohlweg am Silberberg in der Nahe der "Wolfsquelle" 
gemeinsam mit Hiittenlehm gefunden wurde. Die noch laufende Quelle in 
einer Wiese ist heute noch ein Fundort fUr diese Keramik . Als Einzelfund 
wurde eine Pfeilspitze aus Flint aufgelesen. 

In der folgenden Zeit versuchte Verf. , auf alien meglichen Wegen eine 
Oatierung fUr die Keramik zu bekommen , so auch durch die Herren Haar
berg und Or. Bauer (Dillenburg), beides anerkannte Keramikkenner fiir 
Hessen. Das Ergebnis blieb unbefriedigend. 1972 besuchte Verf. das Reiss
museum in Mannheim und fand zu seiner Oberraschung in einer Vitrine in 
der Eingangshalle die gleiche Keramik , zusammen mit Hiittenlehm, Reib
steinen u.a. Es waren die neuesten Funde von einer Wiistung Kloppers
heim/Gemarkung Seckenheim. Die Datierung: Karolingerzeit , 8./9. lahr
hundert. Eine daraufhin dem Reissmuseum vorgelegte Auswahl der Kera
mik von den Hainwiesen wurde von Herrn Or. Gropengiesser und Frau Or. 
Claus als einwandfrei karolingisch datiert . 

Es gibt einige Hinweise zum Auffinden der zu den Langstreifenfluren 
geherenden Wohnpliitze: Verfolgt man die Fluren, so fallt auf, daB sie sich 
zu einer Richtung hin verengen und schlieBlich vereinen . An dieser Stelle 
kann man fundig werden. Dabei ist zu bedenken , daB man zum Siedeln 

3 1966 durch Or. Markus. Kassel 
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einen weniger wertvollen Boden vorzog, der sich gleichzeitig fUr die Gewin
nung von Lehm zum Hausbau eignete. Voraussetzung war aber stets das 
Vorhandensein von Wasser fUr Menschen und Vieh. Bei einer Untersu
chung dieser Frage darf man nicht von den heutigen Verhiiltnissen ausge
hen. Unsere Wiilder verbrauchen sehr viel Wasser. Man darf also nicht nur 
nach vorhandenen Quellen und Brunnen bei einer moglichen Wiistung 
suchen , sondern muB bedenken , daB zur Zeit der unbewaldeten Basalt
berge mehr und stiirkere Quellen vorhanden waren als heute . Die heutigen 
Rinnsale und Biiche fiihrten damals ein Vielfaches an Wasser, vor allem die 
Schuttquellen an den Hiingen. Wolkenbriiche und Schmelzwasser verstiirk
ten den AbfluB in die Tiiler' Die ehemaligen Schuttquellen sind heute an 
den feuchten, sumpfigen, meist mit Brennesseln bewachsenen Mulden zu 
erkennen, die gern vom Wild als Suhlen angenommen werden . Vermutlich 
dienten sie friiher als Viehtriinken, manchmal glaubt man, noch Diimme 
zum Stauen des Wassers erkennen zu k6nnen. 

Ein Beispiel fiir das Auffinden einer Quelle erlebten wir am Eschberg mit 
dem wohl groBten zusammenhiingenden Gebiet von Langstreifenfluren. In 
einer Grenzauseinandersetzung zwischen dem Amt Homberg und der 
Grafschaft Ziegenhain wurde 1548 als Grenzpunkt ein "versunkener Brun
nen" eingesetzt. Das Befragen der Bevolkerung brachte keine Hinweise. 
Nach zwei Tagen Flurbegehung fan den wir den Brunnen in einem Geholz. 
Er war ausgetrocknet , nur die Wiinschelrute schlug aus. Urn den Quellort 
liegen noch lose im Kreis herum groBe, unbearbeitete Basaltsteine. An die
sem Punkt beginnt auch ein miianderartiges Bachbett. Nebenan liegt ein 
Triesch mit unregelmiiBiger Oberfliiche, dahinter beginnen die jetzt bewal
deten Fluren. Auf dem Triesch ist die zugehorige Wiistung zu vermuten. 

Ein weiteres Beispiel, fiir welche Uberraschung der Wald gut ist: 1962 
fanden wir auf den Hainwiesen im Stadtwald Homberg die oben beschrie
bene Wiistung. Wir kennen also den Wohnsitz der damaligen Menschen, 
ihre Quelle und die Fluren. Wo aber hatten sie ihre Toten bestattet? Mit 
Hilfe andernorts gemachter Erfahrungen haben wir nach 20 Jahren (1982) 
die Griiber gefunden. Neben der Wiistungsfliiche liegt ein bewaldeter 
Steinriicken, ein sogenannter "Nichtwirtschaftswald" , friiher ein willkom
mener Lieferant von Stein material zum Wegebau . Hier liegen nun die Grii
ber dicht gedriingt. In ihren Grundrissen sind sie noch gut zu erkennen, nur 
die Oberfliichensteine sind abgetragen worden . Gliicklicherweise sind zwei 
ab;eits liegende Griiber vollstiindig erhalten geblieben. Sie sind nicht geor
tet. Tn einem der abgetragenen Griiber fand Verf. zufiillig zwischen den 
Steinen vorgeschichtliche Scherben, die moglicherweise bei der Errichtung 
der Griiber durch Benutzung von Material aus iilteren Griibern hineinge
kommen sein konnen. 

Soviel iiber die Langstreifenfluren und die dazugehorenden Menschen 
im Raum Homberg. Verf. ist iiberzeugt, daB sich ihre Spuren auch in 
angrenzenden Gebieten finden lassen. Seine Absicht war, im Sinne Schar
laus alien Geschichtsfreunden unserer Heimat einen AnstoB und vielleicht 
auch einige Hilfen bei der Suche nach unseren Vorfahren zu geben. Alles 
Fundmaterial befindet sich im Hessischen Landesmuseum in Kassel. 

4 Deshalb lief auch friiher der Verkehr iiber die Hohen und vennied die (feuchlen) Taler. 
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