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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung zur Siedlungsstrukturentwicklung 
auf der danischen Ostseeinsel Falster wurde von den Herren 
Professoren Dr. o. Franzle und Dr. H. Hinz angeregt. Anfangs 

war sie eingebunden in den Rahmen der archaologischen Projekt
gruppe des Sonderforschungsbereiches 17, Skandinavien- und 
Ostseeraumforschung in Kiel. 

Mein verehrter Lehrer, Herr Professor Dr. o. Franzle, stand 
mir wahrend der laufenden Untersuchungen mit seinem Rat und 
seinen standigen Anregungen zur Seite. Auch dafur, daB er 

meine Aufnahme als Mitarbeiter im Geographischen Institut ab 
1982 und damit die gesicherte Fortsetzung meiner Studien er
moglichte und mir einen groBen Freiraum fur die eigenen For
schungen gewahrte, gilt zuallererst ihm mein herzlicher Dank. 

Herr Professor Dr. H. Hinz als Projektleiter im SFB 17 und 

Direktor des Instituts fur Ur- und Fruhgeschichte stellte 

mir mannigfaltige Hilfe und bis Ende 1981 einen Arbeitsplatz 

zur Verfugung und gewahrte mir als Arbeitgeber groSzugig Ge
legenheit fur die eigenen Untersuchungen. Dafur danke ich 
ihm herzlich. 

Bei meinen Kollegen im SFB 17, Dr. H.-M.°Kiefmann, Dr. G. 

Loffler, Dr. A. Schmitz und I. Ericsson mochte ich mich herz

lich fur fruchtbare zusammenarbeit und Diskussionen bedanken. 
Den Studenten P, Dahms, u. Heinrich und M. Voigt danke ich 

fur mannigfache Hilfe bei der Datenaufnahme und -verarbei
tung sowie bei der Laborarbeit fur die bodenchemischen un
tersuchungen in Kippinge. Herrn Diplommathematiker N. Mich 
mochte ich fur die Beratung bei Problemen der multivariaten 
Statistik und dem Personal des Rechenzentrums der Universi
tat Kiel fur die Hilfe bei der reibungslosen Abwicklung der 

Rechenarbeiten meinen Dank aussprechen. 

In Danemark erfuhr ich wesentliche Hilfe und Kooperations
bereitschaft bei den Mitarbeitern des danischen �degirdspro
jektes, Herrn Dr. S. Gissel, Herrn J. R. Pedersen und beson

ders Herrn K.-E. Frandsen. Behilflich waren mir ebenfalls 
das Reichsarchiv und das Matrikelarchiv in Kopenhagen. Ihnen 
allen �ilt mein herzlicher Dank. 
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1.1 Quantitative historische Siedlungsgeographie 

Die Untersuchung der Siedlungsgenese einzelner Regionen ist 

nicht allein Forschungsobjekt der Geographie, sondern, je 

nach Spannweite des zeitlichen Intervalls, auch der Archao

logie und Geschichtswissenschaft. Geographische Untersuchung 

der Siedlungsstrukturgenese in einem Raum bedeutet, ausgehend 

von der Gesamtheit der Siedlungen in diesem Raum innerhalb 

einer bestimmten Zeitspanne, die Steuerfaktoren der regiona

len Differenzierung und zeitlichen Entwicklung des Siedlungs

musters anhand der Merkmale der Siedlungen herauszuarbeiten. 

Es ware dabei jedoch dem Forschungsziel abtraglich, wollte 

man unter Verweis auf das spezifisch Geographische (die raum

lich-distanzielle Betrachtungsweise) eine moglichst scharfe 

Abgrenzung von den anderen Disziplinen anstreben. Die jungere 

Forschungsgeschichte im Bereich der historischen Siedlungs

forschung zeigt eindeutig, daB ein interdisziplinares Vorge

hen leistungsfahiger ist als die Arbeit innerhalb eng umris

sener oder gar erst zu definierender Disziplingrenzen. 

Wie hoch eingeschatzt heute Interdisziplinaritat auf dem Fel

de der Siedlungsforschung wird, zeigen die Beitrage der Sit

zung "Die historische Dimension in der Geographie" auf dem 

43. Deutschen Geographentag 1981 in Mannheim. K. FEHN (1982,

67) hebt die Notwendigkeit zu facheriibergreifender Zusammen

arbeit zwischen Geographen und Nachbarwissenschaftlern her

vor und verweist in diesem Zusammenhang auf die Griindung des 

Arbeitskreises fur genetische Siedlungsforschung in Mittel

europa im Jahre 1974, der heute iiber 300 Wissenschaftlern aus 

zahlreichen Fachern und Landern die Moglichkeit der interdis

ziplinaren Diskussion und des beschleunigten Informationsaus

tausches gibt. Auch H. JAGER betont den Nutzen des Zusammen

wirkens von historischer Geographie und anderen Fachern. Er 

stellt besonders eine enge Kooperation mit der physischen Geo

graphie als wiinschenswert dar und nennt einige Beispiele sei

ner Meinung nach mustergiiltiger interdisziplinarer Forschungs

vorhaben, zu denen er auch die archaologische Projektgruppe 
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im Sonderforschungsbereich 17 in Kiel zahlt (H. JAGER 1982, 

121 f.). 

Auch die vorliegende Untersuchung, die aus der Mitarbeit des 

Verfassers im SFB 17 heraus begann, konnte in Teilen nur in 

facherubergreifender Arbeit entstehen. Ergebnisse aus der Mit

telalterarchaologie, der archaologischen Burgenforschung, der 

Geschichte des Mittelalters, der Namenkunde, der Luftbildin

terpretation und der Bodengeographie, die zum Teil erst in 

gemeinsamer Arbeit hervorgebracht wurden, flieBen an verschie

denen Stellen in die vorliegende Studie ein. 

Grundvoraussetzung fiir den Versuch, die Siedlungsstrukturent

wicklung eines Raumes anhand der Merkmale der Siedlungen her

auszuarbeiten, ist die Annahme, daB ungeachtet der manchmal 

individuellen, durch Singularitaten beeinfluBten Entwicklung 

einzelner Siedlungen der Entwicklung der Siedlungsgesamtheit 

gewisse Regelhaftigkeiten innewohnen und aufgedeckt werden 

konnen. Die individuellen Schicksale der Dorfer uberlagern 

dabei die zugrundeliegenden regelhaften Tendenzen, deren Er

kenntnis sie zwar erschweren, aber nicht unmoglich machen. 

Um Regelhaftigkeiten der Siedlungsstrukturentwicklung aufzu

decken und sie moglichst prazise und ilberpriifbar zu formulie

ren, empfiehlt sich eine quantitative Arbeitsweise. Hat man 

erst die Siedlungen anhand moglichst vieler und sinnvoll aus

gewahlter Merkmale in MaB und Zahl beschrieben, so liefern 

deskriptive und schlieBende Statistik einen umfangreichen Me

thodenapparat, der die quantitative Uberprufung von Hypothe

sen am Datenmaterial erlaubt. Ungeachtet der Moglichkeiten, 

mit Hilfe quantitativ-statistischer Verfahren zur Hypothesen

prufung die in der historischen Siedlungsforschung gelegent

lich recht vagen Aussagen zu prazisieren und die intersubjek

tive Uberprufbarkeit zu verbessern, ist in der historischen 

Geographie bisher eine deutliche Zuruckhaltung gegenuber sta

tistischen Methoden zu beobachten, die ihre Erklarung nicht 

mehr allein in der zeitlichen Verzogerung finden kann, mit 

welcher methodische Innovationen Fachergrenzen iiberschreiten. 

R. LOOSE sucht die Erklarung dieser innovationsfeindlichen

Haltung der historischen Geographie teilweise in der Befurch-
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tung, daB bei der Umformung gualitativer historischer Angaben 

in quantitative, metrische Daten ein nicht zu rechtfertigen

der Informationsverlust hingenommen werden miisse, weist zu

gleich aber darauf hin, daB diese Auffassung irrig sei (R. 

LOOSE 1982, 93). Es bleibt anzumerken, daB nicht nur qualita

tive, sondern auch quantitative historische Daten zur Verfil

gung stehen, die sich einer statistischen Bearbeitung nicht 

entziehen. Zudem ist der befilrchtete Informationsverlust bei 

der Klassifizierung und Digitalisierung von historischen No

minaldaten kein unkontrollierter vorgang; er kann insgesamt 

niedrig gehalten werden und ist zugleich in jedem Stadium des 

untersuchungsganges nachprilfbar. Auch ist ein Rilckgriff auf 

die Originaldaten jederzeit moglich. 

Dennoch gibt es eine akzeptable Erklarungsmoglichkeit fiir das 

Statistik-Defizit in der genetischen Siedlungsforschung. Filr 

untersuchungen der vorliegenden Art mus eine Reihe von Forde

rungen an das Quellenmaterial gestellt werden, die nicht im

mer erfilllt ist. Die Ouellen milssen, den untersuchten Sied

lungsraum betreffend, moglichst viele quantitative Angaben 

enthalten und sollten vor allem weitestgehend vollstandig und 

flachendeckend verfugbar sein. AuBerdem milssen filr raumliche 

Fragestellungen alle Wilstungen moglichst genau lokalisiert 

sein. Auch ist es hilfreich, wenn die quellenkritischen Vor

arbeiten von historischer Seite so weit gediehen sind, daB 

auf ein leicht handhabbares Material zurilckgegriffen werden 

kann. Ubersieht man die Lilckenhaftigkeit mancher historischer 

und archaologischer Ouellen, so mag man angesichts dieser For

derungen allzuschnell resignieren. DaB Resignation oder man

gelndes Vertrauen in die statistische Arbeitsweise zumindest 

bei giinstiger Ouellenlage unberechtigt sind, versucht die vor

liegende Untersuchung denn auch zu demonstrieren. 

1.2 Auswahl des untersuchungsgebietes und des 

zeitlichen Rahmens 

Die Auswahl des Untersuchungsgebietes wie auch die Eingren

zung des zeitlichen Rahmens stehen in engem Zusammenhang mit 
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dem Sonderforschungsbereich 17, Skandinavien- und Ostseeraum

forschung, besonders mit dessen Teilprojekt A 10, welches die 

Arbeit 1979 unter dem Titel "Mittelalterliche Siedlungsent

wicklungen im siidwestlichen Ostseegebiet im Spiegel politi

scher, wirtschaftlicher, ethnischer und gesellschaftlicher 

Auseinandersetzungen" aufnahm. Da das Projekt schon 198� ab

gebrochen werden muBte, blieben die Untersuchungen, gemessen 

an ihren internationalen und vor allem interdisziplinaren Ziel

setzungen, teilweise Fragment, wenn auch die weiterfiihrende 

Bearbeitung der Einzelthemen groBenteils sichergestellt blieb. 

So geht auch die vorliegende Arbeit in wesentlichen Teilen auf 

das Teilprojekt A 10 zuriick. Die geographische Arbeitsgruppe, 

in der der Autor seit 1980 hauptamtlich mitarbeitete, widmete 

sich der Erforschung der Siedlungs- und Kulturlandschaftsent

wicklung im Bereich der siiddanischen Ostseeinseln. Das geschah 

auf zwei miteinander korrespondierenden Ebenen, die auch in 

dieser Untersuchung ihren - wenn auch ungleich gewichteten -

Ausdruck finden. Mit Methoden der Physischen Geographie, hier 

sind vor allem Luftbildauswertung und flachenhafte pedochemi

sche Analyse zu nennen, wird im Sinne einer naturwissenschaft

lichen Siedlungsprospektion die primare Quellenlage verbessert 

und erweitert. Der auf diese Weise angereicherte und auf einen 

aktuellen Stand gebrachte Siedlungskatalog, der alle dorfli

chen Siedlungen in einem bestimmten Raum innerhalb einer de

finierten Zeitspanne enthalt, kann sodann kulturgeographisch 

ausgewertet werden. Den Siedlungen werden Merkmale zugeordnet, 

die geeignet sind, die Entwicklungen der Siedlungsstruktur und 

ihre Bestimmungsfaktoren, vor allem unter dem geographischen 

Aspekt der raumlichen Differenzierung von Systemen der Erd

oberflache, zu beschreiben und zu erklaren. 

Den Hauptanteil nehmen dabei die Merkmale oder Variablen ein, 

die aus historischen Quellen extrahiert werden konnen. Sollen 

wie hier zur Prazisierung der Aussagen quantitative Verfahren 

zur Anwendung kommen, so ist noch zwingender als sonst bei hi

storisch orientierten Arbeiten die Forderung nach weitgehen

der Liickenlosigkeit des Quellenmaterials zu erheben. Will man 

diesem Postulat gerecht werden, so muB im danischen Ostsee-
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raum die Wahl des Untersuchungsgebietes auf die Insel Falster 

fallen. Mit der Falsterliste in Konig Valdemars II. Erdbuch 

von 1231/50 steht fur diese Insel eine in ihrer Vollstandig

keit einzigartige frilhe Quelle zur Verfiigung, welche flachen

deckend Oaten liefert, die als me8bare Merkmale die GroBen

und Grundbesitzverhaltnisse des hochmittelalterlichen Sied

lungsmaximums zumindest indirekt erschlie8en. 

Die EXistenz der nahezu vollstandigen Falsterliste ist auch 

der Grund fiir den hier weit vorangeschrittenen Forschungsstand, 
der in jungerer Zeit vor allem den danischen Siedlungshistori
kern im skandinavischen 9degirdsprojekt zu danken ist. Hier 

und nur hier boten sich Anknilpfungspunkte fur eine zusammen

arbeit, ohne die die vorliegende Untersuchung nicht moglich 

gewesen ware. Erst durch die historischen Vorarbeiten von da

nischer Seite stand der Grundstock fur ein Datenmaterial zur 

VerfiiiJUng, das eine quantitative Untersuchung moglich macht. 

Es is: ja zuallererst die Qualitat der Oaten, die uber die 

Valid:tat statistischer Untersuchungsergebnisse entscheidet. 

Ein weiterer Grund, gleichsam als positiver Nebeneffekt, emp

fiehlt Falster als Untersuchungsgebiet. Da es sich um eine 

Insel handelt, entfallt ein Teil der Probleme, die sonst bei 

der ithaltlich zu begrundenden Abgrenzung eines Untersuchungs
raumee entstehen. Die bei Systemen der Erdoberflache stets 

als gedankliches Konstrukt zu ziehende Grenze, die in der Rea

litat nie wirklich existiert, ist bier durch die Kilstenlinie 

vorge;eben. Freilich ist auch diese Begrenzung fur den behan

delter. Wirklichkeitsausschnitt keine real existierende: Die 

siedluigsstruktur der Insel als okonomisch-gesellschaftliches 

Phanonen ist durch Einflu8faktoren bedingt, die auch in der 

Umgebuig (z.B. den Nachbarinseln) wirken. Aber alle raumlichen 

Proze53e, die auf Falster ablaufen, finden zumindest ihre Un

terbre::hung an der Kilstenlinie. 

Der zeitliche Rahmen der Untersuchung wird durch die beiden 

ergiebigsten historischen Quellen abgesteckt. Er reicht, was 

den flichendeckenden quantitativen Teil angeht, von Konig 

Valdem1rs Erdbuch (1231/50) bis zur Matrikelliste Konig Chri

stians V. (1682). In diesem Zeitraum von ea. 450 Jahren fin-
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den die wesentlichen Entwicklungen in der dorflichen Sied

lungsstruktur (und, mit diesen im Zusanunenhang, auch die der 

Gutswirtschaften) statt: 

- Verlegungen von Dorfern vor allem im 14. Jahrhundert, die

u.a. im Zusanunenhang mit der Einfiihrung neuer Flurverfas

sungen stehen; 

- die spatmittelalterliche Wiistungsperiode,

- Neugriindungen von Dorfern bis ea. 1500;

- friihneuzeitliche Niederlegungen, die zum Teil in direkter

Verbindung mit den entstehenden Gutswirtschaften stehen.

Diese Prozesse, die das Siedlungsmuster der Insel Falster 

nachhaltig und raumwirksam in Bewegung brachten und mit deren 

Erwahnung der inhaltliche Rahmen der untersuchung bereits 

grob abgesteckt ist, waren am Ende des 17. Jahrhunderts ab

geschlossen, Deshalb mag als obere Zeitgrenze die Wende vom 

17. zum 18. Jahrhundert angemessen sein.

Fur die untere Zeitgrenze ware ein Zurilckgehen in das friihe 

Mittelalter wiinschenswert, doch erlaubt die ouellenlage dies 

nur in Ausnahmefallen oder indirekt, nicht jedoch flachen

deckend: Das Kirchspiel Kippinge, das als aufschlu8reicher 

Sonderfall den Giiltigkeitsbereich der aufzudeckenden regel

haften Tendenzen eingrenzen kann, soll unter Hinzuziehung 

des hier verfugbaren archaologischen Ouellenmaterials bis 

an den Beginn des 12. Jahrhunderts zuriickverfolgt werden 

(Kap. 6). Indirekten Zugang in die Zeit vor Valdemars Erd

buch erlaubt die Auswertung der Ortsnamen, die (bedingt) Aus

kunft ilber den Griindungszeitpunkt der Siedlungen geben. 

1.3 Quellen und Datenaufnahme 

Fur die insgesamt 129 Dorfer, die auf Falster zwischen 1250 

und 1682 zeitweise oder dauernd existierten, wurde ein umfas

sender Siedlungskatalog zusammengestellt. Er beschreibt mit 

32 Ausgangsmerkrnalen die falsterschen Dorfer okonomisch, be

sitzrechtlich, lagema8ig und naturraumlich. Die oaten wurden 

den jeweiligen Siedlungen zugeordnet, so daB ein zweidimen

sionales Datenfeld entstand, in dem die Zeilen alle gewonne-
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nen Einzelmerkmale fur jede Siedlung und die Spalten die Merk

malsgruppen aller Siedlungen enthalten. Es wurden hierbei zu

nachst moglichst viele Merkmale in den Katalog aufgenommen, 

um das Aufdecken auch bislang unvermuteter Dependenzen nicht 

von vornherein zu verhindern. 

Drei Variablen dienen der Kennung und Kirchspielzuordnung. 

AuBer einer laufenden Nummer (NUMMER) und dem abgekiirzten Orts

namen in moderner Schreibweise (NAME) bekommt jeder Ort eine 

Kirchspielnummer (SOGN), die ihn einem der 27 Kirchspiele (dan. 

sognsl in der Gliederung von 1682 zuordnet. 

zwei Variablen kennzeichnen den chronologischen Dorfstatus. 

Das Merkmal ORTSTYPZ unterscheidet zwischen Wiistungen, Neu

grundungen und Dorfern mit Siedlungskontinuitat von 1250 bis 

1682. Dabei sind Neugrundungen, die vor 1682 wieder niederge

legt werden, den Wiistungen zugeordnet; dieser Fall tritt fiinf

mal auf. Die Variable ORTSTYPF trennt, in Anlehnung an K.-E. 

FRANDSEN (1973), die in VJbF enthaltenen Orte von den nicht 

im Erdbuch erwahnten, und beide wiederum in Orte mit Konti

nuitat bis 1688 und Wiistungen vor und nach 1500. 

Das Merkmal NAMENTYP erlaubt eine zuordnung der Dorfer nach 

ihrer Ortsnamenendung, die zusatzliche Informationen uber den 

Griindungszeitpunkt liefern kann. 

Alle weiteren Variablen sind metrischer Art. Sieben Merkmale 

beschreiben die Lage der Dorfer. Die Distanz zum nachsten 

Nachbarort in km (Luftlinie) wird filr 1250 (NN1250) und 1682 

(NN1682) angegeben. Die Entfernung zum zugehorigen Kirchspiel

ort in km (DISTKIR) wird fur 1682 aufgenommen, ebenso die Ent

fernung zwischen benachbarten Kirchdorfern (DISTSOBY). Die 

Distanz zur nachstgelegenen Kuste in km wird fur zwei Zeit

punkte vermerkt (DISTKUEl und DISTKUE2l, obwohl die Kusten

linie in dem betrachteten Untersuchungszeitraum als annahernd 

lagekonstant angenommen wird (vgl. Kap. 2.2). Da jedoch eine 

Reihe von Dorfern im Spatmittelalter um bis zu 2,3 km verlegt 

wird, war in diesen Fallen eine Unterscheidung in die Lage 

vor und nach der Verlegung notwendig. Nachweise fur diese Ver

legungen sind dem Dorfkatalog im Anhang zu entnehmen. Die Va-
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riable HOEHENN schlieBlich gibt die orographische Lage der 

Dorfer in Metern uber NN an. 

Arbeitsgrundlage fur alle Lagekennzeichnungen waren die topo

graphischen Karten 1:40.000. Die historische Kustenlinie und 

die Kirchspielgliederung fur 1682 konnten der Arbeitskarte 

"Falster 1682" (1:40.000) von K.-E. FRANDSEN, die aus Matri

kelkarten des 18./19. Jahrhunderts ruckgeschrieben ist, ent

nommen werden. 

Die Angaben der Falsterliste in Valdemars Erdbuch von 1231/ 

50 (S. AAI<JAER 1926-45) werden in vier metrischen Variablen 

zusammengefaBt, aus denen sich durch Berechnung von ouotien

ten, Differenzen und Prozenten eine Reihe weiterer "Sekundar

variabler" ableiten laBt. Das Merkmal BOL gibt die Hufenzahl 

(dan. Boll jedes Dorfes an. Die Variable OERTUG enthalt die 

Angaben uber die Einschatzung in Mark, �re und ,rtug fur je

des Dorf, die sich in die kleinste Einheit ,rtug umrechnen 

lassen. Die Begriffe Bol und Mark sind, besonders in ihrer 

Eigenschaft als Gro8enindikator, selbst Gegenstand der wis

senschaftlichen Erorterung, zu der anhand eigener Untersu

chungen in Kapitel 3.3 Stellung genommen wird. Die Anteile 

(in Mark, ,re und �rtug) des Konigs und der insgesamt 75 an

deren namentlich genannten Grundbesitzer, die irn folgenden 

in bewuBter Vereinfachung "Adel" genannt werden, fuhrt die 

Falsterliste ebenfalls auf. Sie werden, in �rtug umgerechnet 

und dorfweise fur alle "adligen" Grundbesitzer aufsummiert, 

als Variablen KRONANTL und ADELANTL in den Katalog aufgenom

men. Die Falsterliste erwahnt bei sechs Dorfern au8erdem noch 

Anteile des Bischofs. Diese bleiben insgesamt jedoch so nied

rig, da8 auf ihre Aufnahme als gesonderte Variable verzichtet 

wird. Die Gro8e und Verteilung des Bischofsbesitzes auf Fal

ster wird in Kapitel 3.3 jedoch nicht vernachlassigt. 

Das Erdbuch Konig Valdemars kann nur deshalb quantitativ und 

flachendeckend fur Falster ausgewertet werden, weil die Fal

sterliste von 1250, also der die Insel Falster betreffende 

Teil des Erdbuchs, als vollstandig gilt. Die Diskussion um 

die Vollstandigkeit der Falsterliste kniipft an ihren Titel 

an: "Descripcio cuiusdam partis Falstrie" (Hervorhebung vom 

Verf.). Die Ansicht, es handele sich um eine nachtraglich aus 
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mehreren Einzelteilen zusammengesetzte Liste, die dann den 

Titel eines dieser Teile behielt (vgl. c. PALUDAN-MULLER, zit. 

in A. BJERRUM u. c. LISSE 1954, XI), gehort der Forschungsge

schichte an. Mit s. AAKJAER wird heute gemeinhin angenommen, 

da6 "cuiusdam partis" nicht einen Teil der Insel, sondern ei

nen Teil der Grundbesitzer meint: Au6er der Gesamt�rtug-Zahl 

werden nur die Anteile der in Konigs-, Adels- und Bischofsbe

sitz befindlichen Teile der Dorfer einzeln in Mark, �re und 

�rtug aufgelistet, hingegen nicht die Anteile der Kirchen, 

Kloster und freien Bauern (S. AAKJAER 1926-45, Bd. 2, 291). 

A. BJERRUM und C. LISSE (1954, XII) raumen dariiber hinaus ein,

da6 nur das bebaute Land "beschrieben" oder matrikuliert wird, 

nicht aber Walder, Gemeindeweiden und ahnliches. Feststeht, 

da8 samtliche Kirchspiele Erwahnung finden. 

Das chronologische Gegenstiick zum Erdbuch Konig Valdemars und 

zugleich die zeitlich nachste flachendeckende Matrikulierung 

der Insel Falster stellt die Matrikelliste Konig Christians 

v. von 1682 dar (H. PEDERSEN 1928). Aus ihr werden fur den 

Siedlungskatalog acht metrische Variable extrahiert: Die An

zahl der Hofe im Dorf (HOEFE); die steuerliche Einschatzung 

in Tonnen Hartkorn der Hofe im Dorf (HRTKHOEF); die Zahl der 

"Huse med Jord" (HUSMJORD), das sind die kleinsten Einheiten 

mit weniger als einer Tonne Hartkorn; die Hartkorneinschatzung 

der Huse med Jord (HRTKHUMJ); die Anzahl der "Huse uden Hart

korn" im Dorf, also der Hauser, die nicht der Hartkornbesteue

rung unterlagen (HUSUHRTK); die Hartkornzahl des •anden skyld

sat Jord", d.h. des sonstigen besteuerten Landes in der Ge

markung (ANDSKYJO); die Hartkorneinschatzung des Dorfes ins

gesamt (HRTKIALT); das "dyrket areal" (bebautes Land) in der 

Dorfgemarkung insgesamt (DYRKETAR), gemessen in Tonnen Land 

(1 Tonne Land 0,55 ha). 

Die Angaben der Matrikelliste von 1682 erlauben eine Abschat

zung der GroBe und wirtschaftlichen Bedeutung jedes Dorfes 

der Insel. Aus dem Verhaltnis von Hartkorneinschatzung und 

bewirtschafteter Flache kann auf die zugrundeliegende Boni

tierung des Landes auf Gemarkungs- oder Kirchspielebene ge

schlossen werden. Die Relation von Landflache und Hofezahl 

erschlie6t die durchschnittliche Gro8e der landwirtschaftli-
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chen Betriebe und die Angaben uber die kleinsten Einheiten 

(Huse) erlauben im Vergleich Einblicke in die okonomische 

Struktur der Dorfer. 

Aus der schon erwahnten Arbeitskarte "Falster 1682" von K.-E. 

FRANDSEN wurden weitere vier Merkmale aufgenommen. Die Karte, 

die durch Ruckschreibung der Matrikelkarten des 18./19. Jahr

hunderts entstand, unterscheidet gemarkungsweise in Acker-, 

Weide- und Waldflachen. Durch Flachenauszahlung wurden die 

Variablen Ackerflache in qkrn (ACKER), Weideflache in qkm 

(WEIDE), Waldflache in qkrn (WALD) und Gesamtflache in qkm 

(FLAECHE) gewonnen, welche durch ihre Informationen zur Land

nutzung der Gemarkungen die Angaben der Matrikelliste ergan

zen. 

Eine weitere Ouelle, die der Matrikelliste zeitlich nahesteht 

und flachendeckende Angaben zur agrarokonornischen Ausstattung 

der Dorfer Falsters enthalt, sind die •kvcegskattemandtaller" 

des Jahres 1657 (wortl. Ubs.: Viehsteuer-Mannzahlen). Die un

publizierte Ouelle (Riksarkivet K�benhavn, Lensregnskeber 

Nyk�bing C, Reg. 218, Mikrofilrn 18590) liefert Angaben uber 

den Viehbesitz einzelner Eigner, geordnet nach Dorfern. Die 

Viehzahlen und die Zahlen der Viehhalter werden dorfweise auf

summiert und in Form von drei Variablen dem Siedlungskatalog 

angefugt: Zahl der Viehhalter (HALTER), Zahl der Pferde und 

Rinder (RINDER) und Zahl der Schweine, Schafe und Limmer 

(KLEINVIE). 

Von historischer Seite ist auf die eingeschrankte Verwendungs

rnoglichkeit der kvegskatternandtaller hingewiesen worden (F. 

SKRUBBELTRANG 1944). Die Ouellenkritik hebt darauf ab, daB 

die Angaben der Viehzahlungen fehlerhaft und von Zufallen be

stimmt seien. Ein Vergleich der absoluten Zahlen verschiede

ner Jahre ist problematisch, da periodische und unperiodische 

Schwankungen im Viehbestand das Ergebnis der jeweiligen Zah

lung stark vom Befragungszeitpunkt abhangig machen und da es 

nicht im Interesse der Bauern lag, der Steuerbehorde ihren 

vollen Viehbesitz mitzuteilen. Auf eine Bewertung der absolu

ten Zahlen soll deshalb in der Auswertung verzichtet werden 

und nur eine vergleichende Abschatzung der Viehzahlen und Vieh-
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halter fur Dorfer und Kirchspiele versucht werden. 

Der in der beschriebenen Weise gewonnene Siedlungskatalog 

wurde auBerdem auf Kirchspielebene aggregiert. So entstand 

ein zweites Datenfeld mit den 27 Kirchspielen in den Zeilen 

und den kirchspielweise summierten variablen in den Spalten. 

AuBer allen aggregierbaren metrischen Merkmalen des Siedlungs

kataloges enthalt er noch folgende variablen: Anzahl Dorfer 

1250 im Kirchspiel (DOERFERl); Anzahl Dorfer 1682 im Kirch

spiel (D0ERFER2); Zahl der Wustungen (WUESTUNG) und Neugrun

dungen (NEUGRUEN) im Kirchspiel zwischen 1250 und 1682; Zahl 

der Herrenhofe 1550 im Kirchspiel (GUETER); mittlere Kusten

distanz der Dorfer 1250 (DISTKUEl) und 1682 (DISTKUE2); Sied

lungsdichte gemessen in Dorfern pro qkm Landflache 1250 (DICH

TEl) und 1682 (DICHTE2); mittlere Distanz zum nachsten Nach

bardorf 1250 (NN1250). 

Grundlage fur die Aufnahme der Lagevariablen in den Siedlungs

katalog muBte eine prazise Lokalisierung aller Wustungen auf 

der Insel sein. Hier konnte auf den sorgfaltigen namenkundli

chen und kartographischen Vorarbeiten von L. WEISE und K.-E. 

FRANDSEN (1972) aufgebaut werden. Fur eine Reihe von Ortswii

stungen diskutieren diese jedoch gleichbercchtigt mehrere Lo

kalisierungsmoglichkeiten. In diesen Fallen muBten, um zu 

einem quantitativ auswertbaren, vollstandigen Material zu 

kommen, Entscheidungen gefallt werden. Wertvolle Entschei

dungshilfen liefert hier eine flachendeckende stereoskopische 

Auswertung amtlicher Senkrechtluftbilder fur die Inseln Fal

ster und Lolland, die 1979 von P. DAHMS fur die geographische 

Arbeitsgruppe des SFB 17/AlO erstellt wurde. Die unveroffent

lichten Ergebnisse liegen in Katalogform (mit UTM-Koordina

ten der siedlungsindizierenden Verfarbungen im Luftbild) und 

eingetragen in topographische Karten 1:25.000 vor, Soweit 

diese hilfreiche Luftbildauswertung zur Wustungslokalisierung 

herangezogen wurde, ist dies im Dorfkatalog (Anhang) unter 

Nennung der UTM-Koordinaten vermerkt. 

Zur Aufnahme weiterer notwendiger Informationen uber die Sied

lungen auf Falster wurden die Arbeit uber die Ortsnamen von 

A. BJERRUM und C. LISSE (1954) und die funfte Auflage der Da-
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nemark-Topographie von J. P. TRAP (1955) herangezogen. Sie 

liefern Angaben uber die erste und letzte Erwahnung von Orten, 

uber fruhneuzeitliche Niederlegungen von Dorfern, uber die 

Entstehungsgeschichte von Gutern und in einigen Fallen uber 

den Verbleib wiister Fluren. 

Sofern weitere Ouellen herangezogen wurden, wird im jeweili

gen Zusammenhang auf diese verwiesen. Die Variablenlisten mit 

Angaben deskriptiver Statistikparameter zu den metrischen 

Merkmalen des Siedlungs- und Kirchspielkataloges sind dem An

hang zu entnehmen. 

1.4 Methodik und statistische Verfahren 

In Abbildung 1.4.1 ist der Versuch unternommen, die Methodik 

einer quantitativen historischen Siedlungsforschung in ihrem 

Ablauf schematisch darzustellen. Das Ablaufschema gliedert 

sich formal in drei durch verschiedene Pfeilsignatur hervor

gehobene Zweige des Erkenntnisgewinns, die je spezifische 

Probleme aufwerfen. 

Das aus den Quellen gewonnene Datenfeld wird induktiv auf zu

sammenhange zwischen den Merkmalen untersucht, die, wo sie 

gefunden werden, als Arbeitshypothesen formuliert in existie

rende Theorien der historischen Siedlungsforschung integriert 

werden. Aus der so angereicherten Theorie werden dann auf de

duktivem Wege prufbare Hypothesen abgeleitet, die in operatio

nalisierter Form mittels statistischer Tests am Datenmaterial 

uberpruft werden konnen. Hat der Test ein negatives Ergebnis, 

so mus die Theorie, aus der die geprufte Hypothese abgeleitet 

wurde, mindestens partiell modifiziert werden. 

Ein gewichtiges Problem, das jedoch alle historisch orientier

te Forschung betrifft, ist der Schritt von der historischen 

Realitat zur schriftlichen Uberlieferung. Hier findet eine 

Selektion (und z.T. auch Modifikation) statt, auf die der Un

tersuchende keinerlei EinfluB hat. Bereits an dieser Stelle 

wird das theoretische Maximum an gewinnbarer Erkenntnis fest

gelegt. 
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Auch der Schritt von der schriftlichen Uberlieferung, den hi

storischen Ouellen also, zur Datenaufnahme ist nur selektiv 

zu bewaltigen, jedoch wird bier bewuBt und lenkend ausgewahlt. 

Bei quantitativer Arbeitsweise muB diese Selektion recht re

striktiv sein, denn sie ist geleitet von dem Erfordernis, zu 

einem auswertbaren Datenfeld zu gelangen, das keinerlei Mehr

deutigkeiten zulaBt. 

Bei der Datenaufbereitung kann es zu Informationsverlusten 

kommen, die jedoch kontrollierbar bleiben und moglichst nied

rig gehalten werden milssen. Solche Informationsverluste tre

ten z.B. bei der Skalentransformierung von metrischen Ratio

nal- zu Ordinal- oder Nominaldaten auf. Es ist jeweils zu 

prufen, inwieweit ein erwarteter Erkenntnisgewinn den par

tiellen Informationsverlust rechtfertigt. 

Mit der Abfolge "Sichten und Ordnen" - "Aufdecken von Zusam

menhangen" - "Arbeitshypothesenbildung" wird der induktive 

Weg der Hypothesengenerierung in das Ablaufschema aufgenom

men. K. R. POPPER (1973) spricht der Induktion und dem Be

reich der Hypothesengewinnung jeden wissenschaftstheoretisch 

angebbaren Wert ab. Es ist jedoch mit R. RIEDL (1982) darauf 

hinzuweisen, daB Induktion - besonders in ihrer Funktion als 

Instrument zur Hypothesenbildung - aufgrund der evolutiven 

Entwicklung notwendig dem menschlichen Erkenntnisapparat in

harent ist und durch Ausklammerung oder Leugnung induktiven 

Erkenntnisgewinns nichts gewonnen wird. Hypothesen entstehen 

nicht spontan aus der schopferischen Phantasie, wie z.B. P. 

HAGGETT (1973, 350) noch teilweise einraumt, sondern allen

falls aus einem (nicht immer bewuBt) auf induktivem Weg ge

wonnenen Vorwissen, das der sogenannten schopferischen Phan

tasie zur Verfugung steht. Jegliches Apriori wird von der 

evolutiven Erkenntnistheorie (R. RIEDL 1982, 275) als Apo

steriori der Evolution menschlicher Vernunft angesehen. In 

das vorliegende Schema (Abb. 1.4.1) wird der induktive Zweig 

bewuBt aufgenommen. Durch eine Sichtung des Datenfeldes -

etwa in Form des Mittelwertvergleiches oder der Biplottech

nik - soll die im Datenmaterial latent vorhandene Ordnung 

aufgedeckt werden. Auf diese Weise konnen Arbeitshypothesen 
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formuliert und in schon bestehende Theorien der genetischen 

Siedlungsforschung eingebettet werden. 

Der folgende Zweig von der Theorie bis zur Bestatigung oder 

Falsifikation entspricht der von K. R. POPPER (1973) fiir die 

ernpirischen Wissenschaften als verbindlich postulierten, de

duktiven Methodik der Nachpriifung. Durch einen Vergleich der 

aus der Theorie abgeleiteten und operationalisierten Hypothe

se rnit der ebenfalls "aufbereiteten" virtuellen Wirklichkeit 

(Test� Datenfeld) kornrnt es entweder zur Falsifikation und 

einer anschlieBend notwendigen Modifikation der Theorie oder 

zur Bestatigung der abgeleiteten Hypothese und darnit der zu

grundeliegenden Theorie. Eine Bestatigung ist nicht als end

giiltige Verifikation - die es nach K. R. POPPER (1973) nicht 

geben kann - zu verstehen, sondern als Bewahrung der Theorie 

in ihrer Eignung zur Beschreibung der Realitat. 

Die Verfahren der deskriptiven und schlieBenden Statistik, 

die zur Anwendung kornrnen, dienen dern Aufdecken der latenten 

Ordnung irn Datenrnaterial und als intersubjektiv iiberpriifbares 

Entscheidungskriteriurn irn Hypothesentest. Es werden von Fall 

zu Fall auch die gangigeren statistischen Methoden erlautert, 

sofern sie bisher noch nicht (oder kaurn) in der historischen 

Siedlungsforschung verwendet worden sind. Hierzu gehoren z.B. 

Trendflachenanalyse, Nachst-Nachbar-Analyse und Assoziations

rnaBe (Kap. 3.2). Die Kenntnis der Korrelationsrechnung und 

der Chi-Ouadrat-Teststatistik darf vorausgesetzt werden. Etwas 

ausfilhrlicher rnilssen die aus dern Bereich der prospektiven Geo

logie adaptierte Variograrnrnanalyse (Kap. 6.3), die Biplot

technik und die Verfahren und Problerne der nurnerischen Klas

sifikation erlautert werden (Kap. 8). 
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2 Das Untersuchungsgebiet 

2.1 Geologisch-geomorphologische Verhaltnisse 

Die Insel Falster ist gekennzeichnet durch ein flachwelliges 

Relief, das sich nur wenig iiber den Meeresspiegel erhebt. zu

meist liegt die Landoberflache zwischen Null und 20 Metern ii. 

NN. Ihr heutiges Geprage erhielt die Insel im wesentlichen 

wahrend des Daniglazials, als der weichselzeitliche Eisrand 

ostlich von Schleswig-Holstein und Jutland, diese nicht mehr 

erreichend, im Bereich der heutigen danischen Ostseeinseln 

oszillierte. 

Die weichselzeitlichen Ablagerungen bestehen weit Uberwiegend 

aus lehmigem Grundmoranenmaterial, das auch auf den umliegen

den Inseln vorherrscht. Bis auf wenige Ausnahmen bietet sich 

dem Betrachter das Bild einer sanft gewellten, insgesamt fla

chen Grundmoranenebene. GroBere Sanderflachen fehlen auf Fal

ster vollstandig. 

Mitten durch die Insel verlauft in nord-siidlicher Richtung 

ein Endmoranenzug (Abb. 2.1.l). Er ist im Norden, unmittelbar 

ostlich der Kippinge vig, am deutlichsten ausgepragt. Dort 

erreicht Falster im Bavneh�j bei N�rre Vedby mit 44 m U. NN 

seine hochste Erhebung. Mehr oder weniger deutlich setzt sich 

dieser HohenrUcken bogenformig nach Silden bis Gedser fort, 

submarin ist er Uber Gedser odde hinaus im Gedser Riff weiter 

zu verfolgen. Besonders im Silden der Insel, im Bereich der 

Kirchspiele Gedesby, Skelby und Vceggerl�se, ist diese spate

ste Eisrandlage auf danischem Gebiet landschaftsbestinunend 

(Abb. 2.2.1). Sie wird von H. LIEDTKE (1981) mit der Velga

ster Staffel parallelisiert. In seiner kompilatorischen Karte 

der nordischen Vereisungen in Mitteleuropa verlangert H. 

LIEDTKE (1981) diese Eisrandlage (G) nach Siidosten Uber Vel

gast, Stralsund, Greifswald und die Odermiindung nach Ponunern, 

nach Norden Uber Seeland (Lyngby) bis Schonen. 

Ein subglaziales Tunneltal ist vermutlich in der 13-14 km 

langen, 10-12 m tiefen Niederung auf Nordfalster zu erkennen 

(vgl. J. P. TRAP 1955, IV, 3, 589 f.). Sie beginnt sUdlich 
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von Stubbek�bing und verlauft in westlicher Richtung bis an 

den Eisrand bei N�rre Vedby-Kirche (Abb. 2.2.1). In ihr sind 

eine Reihe kleiner, meist trockengefallener Seen gelegen; noch 

nicht vollstandig verlandet sind Brarup s� und Skerne s�. Die

ser Talzug hat das fiir Tunneltaler charakteristische, unregel

maBige Langsprofil; er verlauft senkrecht zum Eisrand. 

Die gleiche Ausrichtung zeigt ein deutlich ausgepragtes Os, 

das im Osten bei �strup beginnt und sich 10 km weit in einer 

Breite von 100-200 m westwarts bis in die Gegend von Virket 

erstreckt. Die Sande und Kiese, aus denen es besteht, werden 

vielerorts in Kiesgruben abgebaut. Es wird begleitet von den 

fiir Oser typischen seitlichen Niederungen. Weitere Os-Reste 

sind im Norden auf der Linie Skerne s� - Ravns� zu finden. 

Aus den Verlaufen der Eisrandlage, des Tunneltals und des Os 

von Rstrup laBt sich die zugehorige EisvorstoBrichtung im Da

niglazial rekonstruieren. Sie verlief im wesentlichen von Ost 

nach West. Dafiir sprechen auch Einzelheiten im Verlauf der 

Eisrandlage, etwa die Ausrichtung des markanten Endmoranenbo

gens von N�rre Vedby (mit Bavneh�j, im Norden) und besonders 

des im Siiden der Insel landschaftspragenden Moranenbogens 

westlich B�t� nor, der die Form eines nach Osten offenen Kreis

segments hat. 

Insgesamt wird fiir die Insel Falster, fiir die flachendeckend 

weder Boden- noch geologische Karten existieren, deutlich, 

daB das flachenhafte Bild der lehmigen, schwach gewellten 

Grundmoranenebene nur von singularen, linienhaften Ausnahmen 

unterbrochen wird. Von einer weitgehenden Homogenitat des Un

tergrundes kann deshalb ausgegangen werden. 

2.2 Postglaziale Meeresspiegelschwankungen und ihr mog

licher EinfluB auf die Siedlungsentwicklung 

Die postglazialen Meeresspiegelschwankungen haben, vornehm

lich in Nordeuropa, vielerorts die Entwicklung der Siedlungs

verteilung in vor- und friihgeschichtlicher wie historischer 

Zeit mitbestimmt. Am deutlichsten ist dieser EinfluB in den 
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Hebungsgebieten Schwedens und Finnlands zu beobachten, wo 

- wie etwa im Malarseegebiet Mittelschwedens - noch in histo

rischer Zeit neues Land aus dem Meer auftauchte und besiedelt. 

werden konnte. Fossile Strandlinien sind dort vielfach zu

gleich historische Siedlungsgrenzen. 

Die relativen Meeresspiegelanderungen im Ostseegebiet setzen 

sich ursachlich zusammen aus der postglazialen isostatischen 

Landhebung des skandinavischen Schildes (bzw. der komplemen

taren Landsenkung des nordeutschen Tieflandes) und dem nach

eiszeitlichen eustatischen Meeresspiegelanstieg, der bis heu

te weltweit andauert. In Schweden, Finnland und Norwegen uber

wiegt in vorgeschichtlicher und historischer Zeit eindeutig 

die isostatische Hebung, so daB dort groBe Siedlungsgebiete 

neu erschlossen werden konnten. Im sudwestlichen Ostseege

biet, an der schleswig-holsteinischen Kuste, resultiert aus 

der Uberlagerung von isostatischer Landsenkung und eustati

schem Meeresspiegelanstieg dagegen ein geringer relativer 

Meeresspiegelanstieg, der heute in der inneren Lubecker Bucht 

mit 15 cm pro Jahrhundert sein lokales Maximum erreicht (H. 

KLUG 1980, Abb. 1, 239). 

Die Insel Falster liegt in jenem Ubergangsbereich zwischen 

Norddeutschland und Schonen, in dem sich eustatische und iso

statische Bewegungen nahezu gegenseitig aufheben. Leider lie

gen bis heute keine Untersuchungen von Falster selbst vor, 

die eine Rekonstruktion der mittelalterlichen Kiistenlinie der 

Insel ermoglichen konnten. o. KOLP (1979) gibt fur die sild

spitze Falsters (Gedser) eine rezente Kiistensenkungum 0,73mm 

pro Jahr an. 

Zieht man vergleichend die nachstgelegenen Untersuchungen 

nordlich und sudlich Falsters heran (vgl. Abb. 2.2.1), so 

kann mit einiger Sicherheit ausgeschlossen werden, daB der 

Meeresspiegel im Gebiet der Insel Falster in historischer Zeit 

hoher gelegen hat als heute. Es ist also - im Gegensatz zu S. 

GISSEL (1978) - davon auszugehen, daB in historischer Zeit an 

keinem Ort Falsters potentielles Siedlungsgebiet durch Land

hebung oder relative Meeresspiegelsenkung freigeworden ist. 
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V. M. MIKKELSEN (1949), der das Gebiet um den Prcesti,6-Fjord

(Siid-Seeland) palynologisch untersuchte, kam zu dem SchluB: 

"Finally, in the southernmost part of Denmark we find no sign 

of an earlier, higher water level, i.e. we have the maximum 

water level now" (V. M. MIKKELSEN 1949, 128). Am Prcesti,6-Fjord, 

also nordlich der isostatischen Nullinie, hatte er einen fiir 

1000 B.P. um ea. 60 cm hoheren Meeresspiegel festgestellt 

(vgl. Abb. 2.2.1). In formalem, jedoch nicht inhaltlichem Ge

gensatz dazu zeigt die fiir die siidlich der Nullisobase gele

gene Probsteikiiste (Ostholstein) gefundene Transgressionskur

ve von H. KLUG (1980), die in ihren Oszillationen seit dem 

Atlantikum erstaunlich gut mit jener von H. KLIEWEu. W. JANKE 

(1982) iibereinstimmt, fiir 1000 n. Chr. einen um ea. 60 cm ge

geniiber heute niedrigeren Meeresspiegel (Abb. 2.2.1). Ein ahn

liches Ergebnis fand F. VOSS (1972) fiir Ostschleswig. 

2 

0 

2 

4 

• 

• 

10 

12 

-4000 -2000 0 
2 000 

2 

Krog 11180 & Mlkkelaen 111411 
10 

Klug 11180 12 

14 14 

Abb. 2.2.1 Transgressionsverlauf im Ostseegebiet 
seit 5000 v. Chr. 

Insgesamt ist fiir die Insel Falster in historischer Zeit mit 

einem bestenfalls marginalen relativen Meeresspiegelanstieg 

zu rechnen. Nach der Karte van H. KLUG (1980, Abb. 1), in der 

auch die Ergebnisse van O. KOLP (1979) enthalten sind, liegt 
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die sakulare Pegelanderung an Falsters Kilsten zwischen 0,55mm 

und 0,73 mm pro Jahr. Die Grenzflache der Litorina-Transgres

sion liegt an der Nordkilste Falsters bei ± O m NN, an der Siid

spitze bei -1,2 m NN. Der groBte Teil der daraus abzuleiten

den relativen Landsenkung Sildfalsters ist dabei jedoch nicht 

in historischer Zeit, sondern frilher zu suchen. 

Extrapoliert man die rezenten Pegelanderungen, die 0. KOLP 

(1979) angibt, so kommt man fur Falster zu Meeresspiegelande

rungen der letzten 1000 Jahre, die zwischen +55 cm im Norden 

und +73 cm im Silden liegen. Engt man den Zeitraum weiter ein 

auf die filr die Siedlungsentwicklung Falsters bedeutsame Zeit

spanne zwischen 1200 und 1500 n. Chr., so errechnet man rela

tive Landsenkungsbetrage zwischen 15 und 20 cm. Ob diese mar

ginalen Betrage irgendwelchen EinfluB auf Besiedlung und Nut

zung selbst der niedrig gelegenen Inselgebiete hatten, mus 

auch bei dem vorauszusetzenden Fehlen von Meliorationen in 

dieser Zeit mehr als zweifelhaft bleiben. 

2.3 Die Veranderung der Kilstenlinie in der Neuzeit 

Die Karten des 17. und 18. Jahrhunderts zeigen im Gebiet der 

silddanischen Ostseeinseln eine buchtenreiche Kilste mit zahl

reichen kleinen Inseln und Holmen vor der zerlappten Kilsten

linie. Auch Falster hatte, besonders in seinem sildlichen Teil, 

eine Vielzahl von Buchten und Inseln, die heute nicht mehr 

existieren. Weite Teile des kilstennahen Landes sind hier flach 

und waren ehemals im Winter regelma8ig ilberflutet. Dieses Land 

unterlag im Sommer der gemeinschaftlichen Nutzung als Weide. 

Die Kartengrundlage, rnit der hier gearbeitet werden soll, muB 

diesen alteren zustand widerspiegeln. wilnschenswert ware eine 

Rekonstruktion der hoch- bis spatmittelalterlichen Kilsten

linie. Da dies im Rahmen dieser Arbeit nicht moglich 1st, rnuB 

der alteste, auf Karten groBeren Ma8stabs dokumentierte Stand 

herangezogen werden. Matrikelkarten stehen filr Falster aus 

dem 18. und 19. Jahrhundert zur Verfilgung. Aus ihnen rekon

struierte K.-E. FRANDSEN im Ma8stab 1:40.000 eine Karte mit 
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der Kilstenlinie, den Kirchspiel- und Herredgrenzen unc der 

Landnutzung fur das Datum der Matrikelliste Christians V. 

(1682). Im Verlauf der Kilstenlinie zeigt sich eine Reihe von 

Abweichungen gegenilber dem rezenten Zustand, die ihre Ursache 

in den Eindeichungen und EntwasserungsmaBnahmen des 1S. Jahr

hunderts haben. Angesichts der nur geringen Meeresspiegelan

derungen (vgl, Kap. 2.2) wird eine Rilckschreibung der Kilsten

linie in das 13, Jahrhundert mi t nur wenig Fehlern be�.aftet 

sein, 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das niedrig gelegene 

Uberschwenunungsareal verteilt (udskifte) und ging in Privat

eigentum ilber. Damit wuchs das Interesse an einer regelmaBi

gen und intensiveren Nutzung. Einzelne Besitzer baute� Danune 

um ihre Parzellen. Bald darauf schloB man sich zusanunen und 

errichtete kleinere Eindanunungen der besonders flache� Buch

ten (J. P, TRAP 1955, Bd. V, 3, 597 ff,), 

1860 wurde eine Aktiengesellschaft zur Trockenlegung ces B�t� 

nor, des groBten bis dahin amphibischen Gebietes auf Falster 

gegrilndet. Das B�t� nor im Suden Falsters war ehemals eine 

15 km lange und 1 km breite Bucht mit zwei Auslaufen, die 

spater zusandeten, so daB die Bucht zu einem Strandsee wurde. 

In den Jahren nach 1860 wurden hier und andernorts zatlreiche 

Danune gebaut, die sich jedoch bei der Flutkatastrophe vom 

13. Nov. 1872 (Hochwasser 3,5 m ii. NN) als zu niedrig erwie

sen. Die schwersten Uberschwenunungen erlitt Lollands West

und Sildkiiste; aber auch das ganze B�t� nor im Silden Falsters 

wurde wieder ilberflutet. 

Mit dem ErlaB vom 23.5.1873, der unter dem Eindruck dieser 

schweren Sturmflutkatastrophe entstand, wurde der Kilstenschutz 

gesetzlich geregelt. Das B�t� nor wurde auf 19 km Lan�e er

neut bedeicht (Deichhohe jetzt 3,80 m) und mit Ausnahne der 

tiefsten Stellen (M�lles�, S�nders�, Kobbels�) iiber einen 

neuen Kanal in Richtung Westen, mit Pumpstation bei Marrebcek, 

entwassert und so trockengelegt. Heute sind auch die �enann

ten Seen trockengelegt und verteilt. Das gesamte Areal von 

3,9 qkm, das zum Teil ein Niveau von -1 m NN hat, 1st heute 

unter Kultur und seit 1952 als Vogelreservat geschiitzt (J. P. 



- 24 -

TRAP 1955, Bd. IV, 3, 970). 

Weitere Eindeichungen auf Falster waren: Vaal.se vig (1840/42: 

532 ha), Hassel� nor (1870: 600 ha) sowie di,e kleineren Be

deichungen von Kippinge vad, Mygget vig, Klod,skov nor, Sorts� 

nor, Skovby nor und Noret im Aastrup sogn. 

Die hier erwahnten Flachen sind auf den Kartein, die den Stand 

des 17. Jahrhunderts und frilher widerspiegeln sollen, als 

Wasserflachen (graues Punktraster) ausgewiesem. Wenige klei

nere Buchten schlagen bei dem ArbeitsmaBstab 1:40.000 kaum 

zu Bucbe und sind im AbbildungsmaBstab nicht unehr darstell

bar. 

2.4 Die Boden als landwirtschaftliches Potential in 

historischer Zeit 

Fur Falster existieren weder Bodenarten- noch Bodentypenkar

ten, die die ganze Flache der Insel abdecken konnten. Das Sub

strat ist ilberwiegend lehmige Grundmorane. Die Variationsbrei

te ist gering und liegt meist zwischen Lehm und lehmigem Sand 

(J. P. TRAP 1955, Bd. IV). GroBere Sandflachen fehlen ganz 

auf Falster� kleinere Kies- und Sandareale gibt es nur in den 

Tunneltal- und Osbereichen im Norden der Insel (Kap. 2.1). 

Auf den bindigen Substraten haben sich, je nach Relief und 

Wasserhaushalt, Braunerden, Lessives, Pseudogleye und Gleye 

ausgebildet. Quantitative Aussagen ilber die relativen Flachen

anteile konnen nicht gemacht werden. 

Der Mangel an quantitativen, flachenbezogenen oaten zu den 

Bodenarten und -typen wiegt jedoch fur die bier zu verfolgen

de Fragestellung nicht allzu schwer. Betrachtet man die Boden 

als agrarisches Potential eines Raumes, so sind Bonitierungen 

der bessere zugang zu den bier zu erorternden Problemen. Je

doch dilrfen fur die historische Untersuchung keine modernen 

Schatzungen herangezogen werden. Sie berilcksichtigen - je 

nach Alter - in unterschiedlichem AusmaB bereits die zahl

reichen Meliorationsma8nahmen, die die landwirtschaftlich ge-
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nutzten Flacht im Laufe des 20. Jahrhunderts besonders in 

Danemark nachlltig verandert haben. 

Es ist eine B�itierung zu wahlen, die moglichst alt, zu

gleich aber mqlichst prazise sein soll. Fiir das Mittelalter 

ist eine sole! nicht verfugbar. Auch die Verhaltniszahlen 

von Mark zu Bt, die aus den Angaben der Falsterliste erre

chenbar sind,:onnen nicht als Bonitierung verwendet werden, 

da das Bol se,st innerhalb Falsters keine konstante GroBe 

ist (vgl. G. )FFLER u. R. Z�LITZ 1980 und Kap. 3.1). 

Dagegen ist el ahnlicher Quotient aus Oaten der Matrikel

liste von 168.verwendbar. Die fiskalisch bedeutsamen Anga

ben iiber "Ton?n Hartkorn", die auf Gemeindebasis zur Verfii

gung stehen, lssen sich zu den auf gleichem Aggregationsni

veau vorhande?n Notierungen iiber "Tonnen Land bebauten Are

als" in Beziehng setzen. Der Quotient aus beiden kann als 

Bonitatsindex'iir Vergleiche Verwendung finden. Die Kirch

spielmittel d?ses Quotienten rangieren auf Falster von 0,213 

bis 0,288. DeiMittelwert fiir ganz Falster betragt 0,238. 

Abbildung 2.4. zeigt die Verteilung der Kirchspielmittel 

auf der Skala:wischen 0,200 und 0,300 Tonnen Hartkorn pro 

Tonne Land behuten Areals, die zugleich als Grundlage fiir 

1mmmmmmmnrftlllllldi11111111111111111
-· .. --·i- . .... .. . 

0,2 X 0.3 

Abb. 2.4.1 Bodnqualitat 1682 - Verteilung der Kirchspiel
mitel des Quotienten Tdr. Hartkorn pro Td. Land 
dyret areal und Klasseneinteilung ftir Abb. 2.4.2 

die Klasseneir.eilung in der regionalisierenden Darstellung 

von Abbildung!.4.2 dient. Beide Oarstellungen zeigen, daB 

die Quotienterzwischen 0,225 und 0,265, also nahe dem Mit

telwert, domi�eren. Nur fiinf Kirchspiele haben geringere 

Bonitatswerte,lediglich eines (19.Gedesby) weicht nach oben 

hin ab. 
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Abb. 2.4.2 Bodenqualitat 1682 - Tdr. Hartkorn pro Td Land 
dyrket areal. 
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Die variabilitat der Bonitatsquotienten auf Kirehspielbasis 

ist gering. Das wird umso deutlieher, wenn man Vergleiehe mit 

anderen Raumen anstellt. So errechnet sieh fur Riberhus Arnt 

auf dem danisehen Festland ein Mittelwert von 0,142; die Spann

weite innerhalb dieses Amtes liegt zwisehen 0,282 (Hvidding 

Herred) und 0,097 (Malt Herred), und dies sogar auf Herred

Basis, also auf dem naehsthoheren Aggregationsniveau. Der Ver

gleieh mit benaehbarten Inseln und dem Festland zeigt, daB 

Falster insgesamt einen hohen Bonitatsindex aufzuweisen hat 

(Tab. 2.4.1). 

Region 

Lolland 

Falster 

Seeland 

M\!ln 

Fiinen 

Jutland 

Riberhus Amt 

mittlerer Bonitatsindex 

0,272 

0,238 

0,223 

0,218 

0,203 

0,153 

0,142 

Tab. 2.4.l: Mittlere Bonitatsindizes 1682 fur verschiedene 
Teilraume Danemarks, bereehnet als Tdr. Hart
korn pro Td. Land dyrket areal 

DaB Falster sehon immer ein agrarer Gunstraum mit fruehtbarem 

Aekerboden war, geht auch aus den Aufzeiehnungen Adams von 

Bremen (ea. 1076 n. Chr.) hervor: 

Ceterum insulae Funi adiaeent aliae VII minores ab 
euro, quas supra diximus frugibus opulentas, hoe est 
Moyland, Imbra, Falstra, Laland, Langland, itemque 
aliae omnes sibi vicinae, cum Laland interius vadat 
ad confinia Sclavorum. 

(W. TRILLMICH u. H. BUCHNER ed. 1961, 452; Hervorhebung 
vom Verf.) 

Heute dominieren in der falstersehen Fruchtfolge Zuekerruben 

und Weizen. 
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Fur die siedlungskundliche Fragestellung sind bier abschlie

Bend zwei Sachverhalte festzuhalten: Zurn einen ist und war 
Falster insgesamt eine agrare Gunstregion mit fruchtbaren 
Ackerboden und Weiden, die hohe Ertrage sicherstellt: zum an

deren bleibt die Variabilitat der Bonitaten zwischen verschie
denen Teilgebieten der Insel relativ niedrig. Es ist demnach 
kaum zu erwarten, daB die Entwicklung des Siedlungsmusters 
merklich, d.h. quantitativ nachpriifbar durch die Variable Bo
denqualitat gesteuert wurde. 

2.5 AbriB der machtpolitischen Entwicklung 

Die Entwicklung der machtpolitischen Struktur im danischen 
Konigreich wahrend des hohen und spaten Mittelalters sowie 
der fruhen Neuzeit stellt sich dar als eine fortwahrende Aus

einar.dersetzung zwischen den drei Machtfaktoren Konig, Adel 

und Jirche. Fur das Gebiet der suddanischen Ostseeinseln ver
suchte I. ERICSSON (1980) zu zeigen, daB die wechselnden 

Machtverhaltnisse sich teilwiese im wechselnden Besitz von 
Burgen und Herrenhofen widerspiegeln. In vier Zeitschnitten 

vom 13. bis 16. Jahrhundert verfolgt er den Bau von Burgen 
und Eerrenhofen mit und ohne Befestigungsanlagen und den Be

sitzwechsel zwischen Konig, Adel und Kirche. Die Anlagen, aus 

denen spater zwn Teil Gutsbetriebe entstehen, konnen zugleich 
als Indikatoren fur die wechselnden Grundbesitzverhaltnisse 

auf den siiddanischen Inseln angesehen werden. 

Wahrend der sogenannten Valdemarszeit (1157-1241) wurde die 
starke Stellung der danischen Konigsmacht aufgebaut. Zur Zeit 

von Konig Valdemars II. Erdbuch, in der Mitte des 13. Jahr

hunderts, befinden sich auf Falster die drei groBen, strate
gisch angelegten Burgen Egenseborg, Nyk,binghus und Gedesg8rd 

in Konigsbesitz. Zugleich sind aber, und darin ist Falster 

eine Ausnahme, drei unbefestigte Herrenhofe (Grimmelstrup, 
T&rup und Korselitse) in der Hand des Adels, dessen Besitz 

auf den suddanischen Inseln sich damit auf Falster konzen
triert. 
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In der zweiten Halfte des 13, Jahrhunderts gibt es erste Ten

denzen zur Auflosung der danischen Zentralmacht. Indirekt ge

stiitzt durch die Kampfe um die Konigsmacht zwischen Valdemar 

Sejrs Sohnen Erik, Abel und Christoffer streben Kirche und 

Hochadel eine moglichst groBe Unabhangigkeit an. In diese 

Periode fallen auBerdem mehrere Bauernaufstande. Wahrend der 

Regierungszeit von Erik Menved (1286-1319) schlieBlich kommt 

es zur totalen Auflosung der Zentralgewalt. Um die Machtkampfe 

finanzieren zu konnen, verpfandet Erik das Land stuck fur 

Stuck an die holsteinischen Grafen Gert und Johan sowie an 

einige danische Adelsherren. Der letzte Rest des Kronbesitzes 

wurde von Konig Christoffer II. verpfandet, so da8 bei seinem 

Tode 1332 kein Land iibrig war, das der Konig sein eigen nen

nen konnte. Danemark stand vor der totalen Auflosung als Staat. 

Von 1332-1340 blieb der Thron unbesetzt. I, ERICSSON (1980, 

108) vermutet, da8 die Mehrzahl oder ein sehr gro8er Teil der

Burgplatze und starker befestigten Herrenhofe Danemarks gera

de in diese Zeit datiert. 

Erst Valdemar Atterdag, der 1340 danischer Konig wurde, konnte 

durch die Einnahme und Zerstorung einer Vielzahl von Burgen 

und befestigten Herrenhofen des Adels das Reich neu sammeln 

und die Konigsmacht wiederherstellen. Auf Falster sind in der 

Mitte des 14, Jahrhunderts die drei schon genannten Burgen 

wieder in Kronbesitz. Insgesamt dominiert jedoch, wie auf den 

Inseln iiberhaupt, eindeutig der Adelsbesitz mit acht Anlagen. 

Der Kirche gehoren um 1350 zwei Anlagen. 

Unter Konigin Margrethe (1387-1412) wird die Stellung der 

Zentralgewalt und deren Besitz weiter ausgebaut. Ihr ErlaB 

von 1396 verbietet sogar dem Adel den Bau von Befestigungen. 

In diese Zeit diirfte auch, so vermutet I. ERICSSON (1980, 110), 

eine Vielzahl der Herrenhofe datieren, die nur von einem sym

bolischen Graben ohne eigentlichen Wehrcharakter umgeben wird, 

Dennoch iiberwiegt auf Falster Mitte des 15. Jahrhunderts im 

Besitz von Burgen und Herrenhofen eindeutig der Adel, dem 15 

von 19 Anlagen gehoren. 

In der Periode um 1550, also in nachreformatorischer Zeit, 

ist die Kirche als Machtfaktor verschwunden. Die Zunahme des 
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Kronbesitzes hat sich nun auch auf Falster verstarkt, u.a. 

durch die Ubernahroe ehemaligen Kirchenbesitzes (S�rupgaard). 

Jedoch bleibt der Adel nach der Anzahl der in seinem Besitz 

befindlichen Herrenhofe hier weiterhin vollig dominierend, 

wenn auch sein relativer Anteil gesunken ist. 

Es ist nach der Ouellenlage nicht moglich, den Indikatorwert 

der Besitzanteile an Burgen und Herrenhofen, deren historische· 

Entwicklung geschildert wurde, fur das Indikandum Grundbesitz 

quantitativ prazise zu bestimmen. Dennoch gibt es fur das 13. 

Jahrhundert eine Kontrollmoglichkeit. FaBt man die Angaben 

der Falsterliste zusammen, so ergeben sich Grundbesitzanteile 

fur den Konig von 28 \, fur den Adel von 24 \ und fur den Bi

schof von 2,8 i, bezogen auf alle matrikulierten Dorfer auf 

Falster. Eine ganz ahnliche Relation zwischen den Besitzan

teilen von Konig, Adel und Kirche ist im gleichen Zeitraum 

bei den Burgen und Herrenhofen nachzuweisen: Von den sieben um 

1250 existierenden Anlagen gehoren drei der Krone, drei dem 

Adel und eine (in dieser Periode fragliche) der Kirche (vgl. 

I. ERICSSON 1980, 107, Abb. 4).

Zusammenfassend muB fur Falster die herausragende Bedeutung 

des Adels als Grundbesitzer hervorgehoben werden. Hier deutet 

sich schon in der Mitte des 13. Jahrhunderts ein gewichtiger 

EinfluBfaktor an, der auch fiir die Siedlungsentwicklung der 

Insel nicht ohne Bedeutung blieb (vgl. Kap. 4.5). 
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3 Das hochmittelalterliche Siedlungsrnaxirnum 

Falster ist eine agrare Gunstregion im westlichen Ostseeraum. 

Die nahrstoffreichen Grundmoranenboden und ein fur landwirt

schaftliche Nutzung gunstiges Relief sorgen fur hohe Ertrage. 

Die uberall nahe Kuste begunstigte schon irn Mittelalter den 

Export von landwirtschaftlichen Gutern auf dern Seewege (S. 

GISSEL 1978) und schuf so zusatzliche Anreize fur eine inten

sive Landnutzung. So wundert es nicht, daB die Insel schon 

irn hohen Mittelalter auBerordentlich dicht besiedelt war. 

Konig Valdernars Erdbuch nennt fur die Zeit um 1231/SO 110 

Dorfer. 1682 existieren von den dort genannnten Dorfern nur 

noch SS. Andererseits entstanden in der Zwischenzeit 19 neue 

Dorfer, von denen aber funf vor 1682 wieder niedergelegt wur

den. Einer Gesarntzahl von 30 Ortswustungen stehen also 14 

bleibende Neugrundungen gegenuber, so daB auf Falster 1682

insgesamt 99 Dorfer rnit mindestens zwei bewirtschafteten Ho

fen zu finden sind. Die Bilanz zwischen 12SO und 1682 ist 

also rnit -11 Dorfern negativ, so daB man fiir das hohe Mittel

alter zu Recht von einern Siedlungsrnaxirnum sprechen kann. 

In diesern Kapitel soll zunachst die Siedlungsstruktur dieses 

rnittelalterlichen Maximums dargestellt werden. Mit Struktur 

ist die Gesarntheit der Elemente eines Systems und die zwi

schen den Elementen bestehenden Beziehungen gemeint; zu letz

teren gehoren auch die GroBenrelationen, die aus den Bol- und 

Markangaben der Falsterliste erschlossen werden sollen. Es 

miissen folglich vorab die Indikatoreigenschaften der Bol- und 

Markzahlen abgeschatzt werden, nicht zuletzt auch deshalb, 

weil vor allem das alte danische LandmaB Bol, aber neuer

dings auch die Markbetrage der Falsterliste Gegenstand einer 

zum Teil kontrovers gefuhrten Diskussion sind (vgl. zuletzt 

s. GISSEL 1979). Eine eigene Vorstudie zu diesem Problem (G.

LOFFLER u, R. ZOLITZ 1980) hat zwar anhand quantitativer Un

tersuchungen die Interpretationsmoglichkeiten des Bol weiter 

einschranken konnen, blieb jedoch in der Formulierung positi

ver Ergebnisse unbefriedigend. Deshalb soll der Problemkreis 

Mark und Bol als GroBenindikator hier in einem Exkurs vorab 

noch einrnal ausfuhrlicher behandelt werden. 
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3.1 Exkurs: Mark und Bol als GroBenindikatoren 

Die Angaben der Falsterliste ilber Mark, �re und �rtug, die 

sich in die kleinste Einheit �rtug umrechnen lassen (1 Mark 

= 8 �re � 24 �rtug), werden bisher von fast allen Historikern 

ohne jeden Zweifel als Einschatzung der "terra in censu" an

gesehen, Ein neuer, im Zusammenhang bisher nicht veroffent

lichter und umstrittener Vorschlag von T. J. GRUNDDAL sieht 

in den Mark, �re und �rtug ein MengenmaB der jahrlichen Aus

saat, das je nach Drei-, Zwei- oder Einfeldwirtschaft vari

ieren soll (vgl. s. GISSEL 1979, 135). Es kann bier zu dieser 

bisher nicht in der Offentlichkeit ausgetragenen Diskussion 

inhaltlich kaum Stellung bezogen werden. Dennoch soll ver

sucht werden, die GroBenindikatoreigenschaften der nach T, J. 

GRUNDDAL berechneten Markbetrage mit denen der Originalanga

ben der Falsterliste zu vergleichen. 

s. GISSEL teilt in seinem kurzen Aufsatz "Bol und Bolverfas

sung in Danemark" u.a. auch die nach T. J. GRUNDDALs Vorstel

lungen korrigierten Markbetrage der Falsterliste mit (S. GIS

SEL 1979, 137-139), Die korrigierten Markbetrage ergeben sich 

danach aus einer Multiplikation der Markangaben der Falster

liste mit den Faktoren 1, 2 oder 1,5, je nachdem ob in der 

betreffenden Gemarkung Ein-, Zwei- oder Dreifeldwirtschaft 

betrieben wurde. Diese fur 96 Dorfer verfilgbaren oaten wurden 

zusatzlich in den Siedlungskatalog aufgenommen (OERTUG-G) und 

auf ihre Indikatoreigenschaften filr GroBenvergleiche ilber

prilft. Einen MaBstab fur diesen Zweck liefern die Arealanga

ben der Matrikelliste von 1682. Bei diesem Vergleich wird vor

ausgesetzt, daB die Ackerflachen der nicht wilstfallenden Orte 

- und nur diese konnen filr den Vergleich herangezogen werden -

sich, wenn uberhaupt, nur in Einzelfallen oder nur unwesent

lich verandert haben. 

Die Rangkorrelationsmatrix (Tabelle 3,1.1) zeigt, daB alle 

verglichenen Variablen sehr hoch signifikant miteinander kor

relieren. Den mit deutlichem Abstand hochsten Koeffizienten 

(r = 0,9273) hat die Korrelation zwischen den Grunddalschen 

�rtugangaben und dem bewirtschafteten Areal 1682. Es kann da-
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mit angenommen werden, daB die korrigierten Markbetrage die 

besseren Indikatoreigenschaften fur GroBenvergleiche besitzen. 

OERTUG 

OERTUG-G 

DYRKETAR 

FLAECHE 

OERTUG OERTUG-G 

0,8815 
+++ 

DYRKETAR 

0, 7795 
+++ 

0,9273 
+++ 

FLAECHE 

0,7049 
+++ 

0,7337 
+++ 

0,7933 
+++ 

Tab. 3.1.1: Rangkorrelationsmatrix - vergleich verschiede
ner �rtugangaben mit Flachendaten von 1682 

Erheblich schwieriger ist die hochmittelalterliche Bedeutung 

des Bol zu klaren. Das danische Wort "Bol", dem lat. "mansus" 

gleichgesetzt (und im dt. haufig mit "Hufe" ilbersetzt), ist 

in Schriftquellen zuerst fur 1167/72 belegt (S. GISSEL 1979, 

134). Seine ursprungliche Bedeutung "Wohnung" ist zu dieser 

Zeit schon einem quantifizierenden Wortsinn gewichen, der 

eine bestimmte Landflache meint. 

Die Schwierigkeit liegt darin, daB die GroBe dieser mit "Bol" 

angesprochenen Landflache sehr stark variiert. Bildet man nach 

den Angaben der Falsterliste den Quotienten aus �rtug und Bol, 

so variiert dieser auf Falster zwischen 16 und 192 (bzw. 240 

bei korrigierten Markbetragen). G. L�FFLER u. R. ZOLITZ (1980) 

ilberpruften, ob diese Variation durch unterschiedliche Boden

qualitaten zu erklaren ist; fur das ehemalige Arnt Eutin war 

namlich gezeigt warden, daB dort die Abgaben pro Hufe (1280) 

von der naturraumlichen Ausstattung der Gemarkungen abhing, 

daB also m. a. W. in der Besteuerung schon im Mittelalter 

Rucksicht auf die Ertragsfahigkeit des Bodens genommen wurde 
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(G. LHFPLER 1979). Fur Falster zeigte sich nun eindeutig, daB 
die Variation der Mark/Bol-Ouotienten nicht in gleicher Weise 
zu erklaren ist. Bonitatsunterschiede des Landes, die auf Fal
ster ohnehin eine nur untergeordnete Rolle spielen (vgl. Kap. 
2.4), determinieren nicht die Varianz der Mark/Bol-Verhaltnis
zahlen. Das gleiche Ergebnis ergibt die Rechnung mit den kor
rigierten Markzahlen (r = 0,0979).

Dennoch ist das Bolder Falsterliste kein vollkommen unein
heitliches MaB. Die Mark/Bol-Ouotienten zeigen gewisse Regel
maBigkeiten. Auf ein Bol kommen in der weit uberwiegenden Zahl 
der Falle ganze oder halbe Markbetrage: 86,7 \ der Orte, fur 
die sich der Duotient berechnen la8t, haben als solchen einen 
halben oder ganzen Markbetrag. Die Flache eines Bols wird al

so nicht regellos, sondern nach einem bestimmten Rechenschema, 
das Vielfache von 12 �rtug = 1/2 Mark bevorzugt, gemessen. 

Innerhalb einer Gemarkung hat das Bol gleiche Grose. Wenn auch 
abweichende Falle von dieser Regel auf Seeland fur das Spat

mittelalter nachgewiesen wurden, so scheint sie doch bis in 
das 14. Jahrhundert Gultigkeit zu haben (S. GISSEL 1979). 

Abbildung 3.1.1 zeigt die Verteilung der Mark/Bol-Ouotienten 

getrennt nach Dorfern mit bis zu einem Bol und solchen mit 
mehr als einem Bol. Deutlich tritt hervor, daB die groBeren 
Gemarkungen kleinere Bole haben als die lboligen Orte, die 
im rechten Teil der Skala klar dominieren. Dort sind auch die 
beiden einzigen l/2boligen Dorfer zu finden (53.Tingsted mit 
162 �rtug und 94.+Bellinge mit 162 �rtug). 

Dieser Unterschied findet auch seinen Niederschlag in der 
stichprobenweisen Mittelwertsberechnung aller Variablen (Tab. 

B, Anhang), wo in der Zeile OERPRBOL allein die Spalten H 
(Dorfer bis 1 Bol) und I (Dorfer iiber 1 Bol) eine nennenswerte 
Differenz im Variablen-Mittelwert zeigen: Die lboligen Dorfer 

haben im Mittel doppelt so groBe Bole wie die mehrboligen Orte. 
Der Rangkorrelationskoeffizient von -0,5772 (Tab. D, Anhang, 

OERPRBOL - BOL) weist diesen Unterschied als sehr hoch signi
fikant aus (a= 0,001). Zurn gleichen Ergebnis kommt die Be
rechnung mit korrigierten Markbetragen (r = -0,5466, a = 
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0,001, Tab. D, Anhang, MARKGPBO - BOL). Daraus laBt sich ab

leiten, daB gro8ere Gemarkungen - gemessen in Bol - in klei

nere Bolverbande geteilt worden sind, kleinere Gemarkungen 

dagegen in einem haufig gro8en Bolverband verblieben. Dieser 

SchluB ist zulassig, da auch die Bolzahlen mit Markbetragen 

oder Ackerflachen straff korrelieren (Tab. D, Anhang), folg

lich in beschranktem MaBe auch als GroBenindikator gelten 

konnen. 

Diese Tendenz der nicht-schematischen Gemarkungseinteilung 

spricht filr eine mehr gewachsene Entstehung und gegen eine 

fruhe Einfilhrung durch gesetzliche Initiative. DaB dabei auch 

regionale Unterschiede des Bols eine Rolle gespielt haben kon

nen, verdeutlicht Abb. 3.1.2. Aus ihr geht hervor, da8 die 

Gemarkungen im Norden der Insel gro8ere Bole hatten als die 

Gemarkungen im S�nder Herred. In Zahlen: 70 \ der Dorfer im 

N�rre Herred haben 3 und mehr Mark-G/Bol, aber nur 37 \ der 

Dorfer im sildlichen Teil der Insel. Auch diese regionale Dif

ferenzierung der BolgroBe erweist sich als signifikant. Der 

Chi-Quadrat-Vierfeldertest zeigt mit einem x
2

-wert von 11,0107

(bei 1 FG, a =  0,001) einen iiberzufalligen Zusammenhang zwi

schen regionaler Zuordnung und Bolgro8e. Damit ist ein Gber

prilfbarer Hinweis auf einen sachverhalt gegeben, der von hi

storischer Seite schon als MutmaBung angedeutet, aber bisher 

nicht nachgewiesen worden ist (vgl. s. GISSEL 1979, 135). 

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Die Einheit Mark 

Land, besonders in ihrer korrigierten Form, ist als GroBenin

dikator fiir die mittelalterlichen Dorfer und ihre Gemarkungen 

sehr gut verwendbar. Obwohl auch dem altdanischen L andmaB 

"Bol" in eingeschranktem MaBe solche Indikatoreigenschaften 

nicht abzusprechen sind, zeigt dieses doch im Einzelfall eine 

relativ groBe Variationsbreite, die zum Teil auf eine nur we

nig geregelte Entwicklungsgeschichte als Landma8 und zum Teil 

auch auf frilhe regionale Unterschiede zurilckzufilhren ist. 
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3.2 Siedlungsdichte und Siedlungsverteilung im 

Mittelalter 

Die Besiedlungsdichte einer Region wird gewohnlich in der Ein

heit Einwohner pro Flacheneinheit gemessen. Einwohnerzahlen 

stehen jedoch fiir das mittelalterliche Falster nicht zur Ver

fiigung. Deshalb soll hier zunachst mit dem Begriff Siedlungs

dichte, gemessen als Zahl der Dorfer pro qkm, gearbeitet wer

den. Als Indikator fiir die tatsachliche Einwohnerdichte ist 

dieses MaB nur sehr bedingt geeignet, da es die unterschied

liche Gr6Be der Siedlungen vollig vernachlassigt; fiir diesen 

Zweck miiBten andere MaBzahlen gefunden werden. Fiir Fragen der 

Siedlungsverteilung und des Siedlungsmusters hingegen ist die 

Siedlungsdichte im hier verwendeten Sinne ein durchaus brauch

bares MaB.

Es wurde schon erwahnt, daB Falster um 1250 bereits iiberaus 

dicht besiedelt war. Gemessen an der Zahl der Dorfer, wurden 

zu keinem spateren Zeitpunkt wieder die Zahlen dieses hoch

mittelalterlichen Siedlungsmaximums erreicht. Wenn hier von 

Dorfern die Rede ist, so sind damit immer die klar abgrenzba

ren wirtschaftlichen Einheiten gemeint, die durch eine straff 

organisierte Flurverfassung und Feldgemeinschaft gekennzeich

net sind und in dieser Form bis in das 18. Jahrhundert bestan

den. Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

wurden diese dorflichen Wirtschaftseinheiten durch die "ud

skifte" (Flurbereinigung, Verkoppelung) systematisch und ad

ministrativ gelenkt aufgelost. Das Land wurde der gemein

schaftlichen Nutzung entzogen und an die Bauern verteilt, de

ren Hofe haufig aus der Ortslage in die Flur verlegt wurden, 

um eine moglichst weitgehende Arrondierung des Landes um den 

Hof herum zu ermoglichen. 

Um 1250 sind auf Falster fast alle Siedlungen Dorfer in die

sem engeren Sinne. Einige wenige Herrenhofe (vgl. Kap. 1.5) 

sind die Ausnahme. Untersucht man die Dichte und Verteilung 

dieser Dorfer auf dem nachsthoheren raumlichen Aggregations

niveau, namlich in den 27 Kirchspielen der Insel, so ist eine 

deutliche regionale Differenzierung der Siedlungsdichte fest

zustellen. Abbildung 3.2.l zeigt die Dorfdichte um 1250 in der 
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Abb. J.2.1 Siedlungsdichte 1250 - Dorfer pro qkm Landflache. 
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Einheit Dorfer pro qkm Landflache. Diese variiert in den Kirch

spielen zwischen 0,07 und 0,53 um den Mittelwert 0,26 (Tab. c, 

Anhang, DICHTEl). Hohen Dorfbesatz haben die im zentralen Sil

den gelegenen Kirchspiele 16.Idestrup, 20.S�nder Kirkeby und 

24.N�rre �rslev sowie das flachenmaBig kleine Kirchspiel 11.

N�rre Kirkeby. Inseln niedrigerer Siedlungsdichte inmitten 

von Kirchspielen mit hoherem Dorfbesatz sind 23.Horreby und 

26.Falkerslev, zwei Kirchspiele, die durch hohen Antell an

Moorflachen gekenzeichnet sind. Nur wenig Dorfer pro Flachen

einheit haben auBerdem sieben Kirchspiele mit KilstenanschluB. 

Der Rest hat eine mittlere Siedlungsdichte. 

Will man aus einer solchen Verteilung regionale Tendenzen der 

Siedlungsdichte und deren Gradienten herausfiltern, so emp

fiehlt sich die Anwendung eines Regressionsmodells. Die Trend

flachenanalyse ist eine raumliche Anwendung der multiplen Re

gressionsanalyse (vgl. G. BAHRENBERG & E. GIESE 1975, 193 ff.). 

Sie gestattet es, die raumliche Verteilung eines Merkmals in 

Abhangigkeit von den Raumkoordinaten x und y darzustellen. 

Ausgehend von einer Variablen Z, die in den n Punkten (xi'

y1
) die Werte z1 annimmt, wird versucht, die variable Z als

- im einfachsten Fall - lineare Regression der raumlichen La

ge, also der Koordinaten darzustellen: 

wobei ui die Residuen sind. Mit Hilfe der Regressionsgleichung,

die unter Berilcksichtigung des Fehlerquadratsummen-Kriteriums 

approximiert wird, laBt sich eine theoretische raumliche Ver

teilung fur Z konstruieren, indem jedem Punkt (x, y) in dem 

Gebiet der Wert 

z = a +  bx + cy 

zugeordnet wird. Man erhalt so eine Trendflache, deren Nei

gung das gro8raumige Gefalle der Variablen z angibt. Sie laBt 

die lokalen Besonderheiten weitgehend auBer acht und spiegelt 

nur den regionalen Trend wider. 

Fur die Trendflachenberechnungen der Siedlungsdichte um 1250 
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Abb. 3.2.2 Siedlungsdichte 1250 - Dorfer pro qkm Landflache, 
Trendflache 4. Grades. 
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wurden Polynome verschiedenen Grades zugrundegelegt. Dabei er

wies sich das Polynom 4. Grades als fur die Fragestellung op

timal. Es gestattet - anders als einfachere oder gar lineare 

Approximationen - eine Darstellung, die weitgehende Rucksicht 

auf die unregelma8ige Inselgestalt nimmt. Zugleich bleibt der 

regionale Trend groBraumig erkennbar; Polynome hoheren Grades 

erreichen eine fur die Problemstellung zu groBe Anpassung und 

verwischen damit wieder die groBraumigen Tendenzen. 

Abbildung 3.2.2 zeigt die Siedlungsdichte um 1250 als Trend

flache 4. Grades. Diese erreicht einen multiplen Korrelations

koeffizienten von r = 0,6702. Aus der Darstellung geht her

vor, daB die Siedlungsdichte von einem gro8eren, zentralen 

Maximum ausgehend in allen Richtungen zur Kuste hin abnimmt. 

Diese Abhangigkeit der Siedlungsdichte in den Kirchspielen 

von der Kustendistanz wird in der Rangkorrelation durch einen 

auf dem 99 \-Niveau signifikanten Korrelationskoeffizienten 

von 0,4627 bestatigt (Tab. E, Anhang, DISTKUEl - DICHTEl). 

Es wird deutlich, daB die Peripherie der Insel im Dorfbesatz 

gegeniiber den zentralen Teilen benachteiligt ist. DaB dies 

nicht in einem eventuellen zentral-peripheren Gradienten der 

Bodenqualitat begrundet liegt, zeigen die Abbildung 2.4.2 

(Kap. 2.4) und ein fehlender korrelativer Zusammenhang zwi

schen Siedlungsdichte und Bonitat (Tab. E, Anhang, BONITAET 

- DICHTEl), Die Griinde sind also an anderer Stelle zu suchen.

Bevor darauf weiter eingegangen und eine Erklarungsmoglich

keit abgeleitet werden kann, sollen zunachst das Siedlungs

muster und die GroBenrelationen der Dorfer sowie deren regio

nale Differenzierung genauer analysiert werden. 

Als bester verfiigbarer GroBenindikator fur die Dorfer und 

ihre Gemarkungen um 1250 erwiesen sich die nach T. J. GRUND

DAL korrigierten Markbetrage der Falsterliste (Kap. 3,1), 

Die folgenden Darstellungen basieren auf diesen Angaben, die 

fur insgesamt 96 mittelalterliche Dorfer zur Verfiigung stehen. 

In Abbildung 3,2.3 ist die relative GroBe der Dorfer um 1250 

dargestellt, Die GroBe der Kreisradien steht im Verhaltnis 

zur jeweiligen DorfgroBe in �rtug-G. Der KreismaBstab wurde 

so gewahlt, daB sich moglichst wenige tlberschneidungen der 
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Abb. 3.2.3 Relative GroBe der Dorfer 1250. 
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Kreise ergeben und die GroBenunterschiede noch deutlich blei

ben. Die Karte zeigt ein wenig regelmaBiges Siedlungsmuster, 

in dern sowohl kleinere wie auch groBere Orte in enger Nachbar

schaft zueinander liegen konnen. Die Distanz zum nachsten 

Nachbarort, die iibrigens rnit irn Mittel 1,18 km auBerordent

lich niedrig liegt (Tab. A, Anhang, NN1250), ist nicht von 

der GroBe der Dorfer abhangig; das zeigen deutlich die nied

rigen, nicht signifikanten Rangkorrelationskoeffizienten (Tab. 

D, Anhang). Die Distanz kovariiert mit keiner der fur 1250 

verfiigbaren Variablen. Die Dorfer nehmen in ihrer Gemarkung 

haufig eine azentrale Lage ein. 

Solche Siedlungsverteilung ist bei weitgehend homogenen natur

raumlichen Bedingungen, wie sie auf Falster anzutreffen sind, 

charakteristisch fiir den landlichen Raum au£ fruher Entwick

lungsstufe, in dem alle Siedlungen - unabhangig von ihrer 

GroBe - dominant agrarisch ausgerichtet sind und mogliche 

zentrale Funktionen deutlich in den Hintergrund treten. Ein 

System der zentralen Orte, das von der Reichweite zentraler 

Funktionen und einer darin begrundeten Hierarchie der Sied

lungen determiniert wird, existiert im hohen Mittelalter auf 

Falster kaum. Eine wesentliche Bedingung fur die Herausbil

dung eines solchen Systems, namlich die Existenz von zentra

len Markten fur Handelsguter und Dienstleistungen, ist um 

1250 innerhalb des Untersuchungsgebietes kaum erfiillt. Die 

bauerliche Subsistenzwirtschaft versorgte sich mit Geraten, 

Kleidung etc. iiberwiegend selbst. G. LtiFFLER (1976, 73 ff.) 

konnte fiir das ehemalige Arnt Eutin wahrscheinlich machen, daB 

dieser Status sich erst im 16. Jahrhundert mit dem allmahli

chen Bedeutungszuwachs von Handwerk und Gewerbe andert. 

Es sei angemerkt, daB mogliche Ansatze zu einern iibergeordne

ten, iiber die Grenzen Falsters hinausgehenden zentralortli

chen System durchaus vorhanden sind (s. weiter unten und Kap. 

6). Innerhalb Falsters scheint ein solches jedoch nicht aus

gebildet gewesen zu sein. 

Ein MaB fur die mehr oder weniger regelmaBige Anordnung von 

Orten in einem Siedlungsmuster liefert die Nachst-Nachbar

Analyse, die auf den Mathematiker P. HERTZ (1909) zuruckgeht. 



- 45 -

Sie wurde von P. J. CLARK & F. c. EVANS (1954) auf Fragestel

lungen der Pflanzensoziologie angewendet und in der Folge von 

L. J. KING (1962) und A. GETIS (1964) in die Geographie ein

gefiihrt. Die Analyse basiert auf der Messung der Luftlinien

entfernung, die einen Ort von seinem nachsten Nachbarort in

beliebiger Richtung trennt, sowie au£ dem Vergleich dieser

Entfernung mit jenen, die zu erwarten waren, hatten die Orte

innerhalb des gleichen Gebietes eine zufallig verteilte Lage.

Als MaB R fiir den Konzentrationsgrad der Punktverteilung gilt

der Quotient aus der mittleren Distanz aller Punkte zu ihrem

nachsten Nachbarn (rAl und der fiir eine zufallige Verteilung

erwarteten Distanz (rE):

wobei f die Oichte, gemessen als Gesamtzahl der Punkte ge

teilt durch die Flache, ist. Die theoretische Herleitung von 

rE ist bei P. J. CLARK & F. C. EVANS (1954, 451 f.) ausfiihr

lich erlautert. Der Wert R reicht von Null (Konzentration in 

einem Punkt) bis 2,1491 (regelrnaBiges, hexagonales Vertei

lungsmuster) und nimmt bei zufalliger Verteilung der Punkte 

den Wert 1 an. 

Fiir das mittelalterliche Siedlungsrnuster der Insel Falster 

errechnet sich auf diese Weise bei einer mittleren Distanz 

rA = 1,18 und einern Erwartungswert rE = 1,0325 ein Nachst

Nachbar-Quotient von R = 1,1429, der auf dern 99 \-Niveau sig

nifikant ist. Er liegt nahe bei l und weist auf zufallige Ver

teilung der Dorfer auf der Inselflache hin. Die Nachst-Nach

bar-Analyse kann damit das in der Abbildung 3.2.3 beobachtete 

Bild eines wenig regelmaBigen Siedlungsmusters bestatigen. 

Es sei darauf verwiesen, daB das mittelalterliche Siedlungs

muster an spaterer Stelle (Kap. 7) mit dem des 17. Jahrhun

derts verglichen werden soll. 

Stellt man die DorfgroBen um 1250 nach der Einheit Mark-G 

klassifiziert irn Histogramrn dar, so ergibt sich das fiir Sied

lungsrnuster gewohnliche Bild (Abb. 3.2.4). Die Vorkommens-
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Abb. 3.2.4 GroBenverteilung der Dorfer 1250 nach Mark-G, 
Histogramm 
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Abb. 3.2.5 Raumliche Assoziation der kleinsten Dorfer 
1250, Histogramm 
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haufigkeit n der Dorfer in den GroBenklassen andert sich um

gekehrt proportional mit der GroBe. Kleine Dorfer bis 6 Mark-G 

kommen am haufigsten vor, sehr groBe Dorfer uber 18 Mark-G am 

wenigsten haufig. Uber die regionale Verteilung der DorfgroBen

klassen liefert diese Darstellung keine Informationen. Um sol

che zu gewinnen, wird die Verteilung weiter aufgegliedert in 

10 GroBenintervalle und in die raumlichen GroBeinheiten Ni6rre 

und S�nder Herred (Tab. 3.2.1), Kleinere Raumteilungen (Kirch

spiele) waren wenig sinnvoll, da die absoluten Anzahlen in den 

GroBen-/Raumklassen fur quantitative Vergleiche dann entschie

den zu klein werden. Einen quantitativ abgesicherten Vergleich 

der raumlichen Segregation bzw. Assoziation der verschiedenen 

DorfgroBenklassen ermoglicht der leicht zu berechnende Asso

ziationskoeffizient G. Er wurde zuerst von E. M, HOOVER (1936) 

fur die Untersuchung von Industriestandorten verwendet und ist 

grundsatzlich ein MaB fur das gemeinsame Auftreten zweier be

liebiger Sachverhalte in einer Reihe geographischer Regionen. 

Gro8en- Assoziations-
interval! Kirch- Ni!Srre Si!Snder Koeffizient 
Mark-G dorfer Herred Herred G 

0 - 3 1 4 13 0,2025 

3 - 6 4 11 15 0,0145 

6 - 9 4 9 9 0,0625 

9 - 12 5 6 7 0,0240 

12 - 15 l 2 1 0,2291 

15 - 18 6 6 9 0,0375 

18 - 21 2 2 0 0,5625 

21 - 24 

24 - 27 1 1 0 0,5625 

27 - 30 1 1 0 0,5625 

Tab. 3.2.1: Regionale Assoziation verschiedener Dorfgr6Ben-
klassen und GroBenzuordnung der Kirchdorfer 
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Fur die vorliegende Fragestellung werden mit ihm die Unter

schiede der raumlichen Verteilung verschiedener Dorfgro8en

klassen in den beiden Regionen N�rre und S�nder Herred gemes

sen. In Abbildung 3.2.5 wird die Berechnung am Beispiel de� 

kleinsten Dorfer grapbiscb verdeutlicbt. Im S�nder Herred 

(Kirchspiele 15-27) liegen 56,25 % aller untersucbten mittel

alterlichen Dorfer, aber 76,50 % aller kleinen Dorfer (bis 

3 Mark-G). Fur diese Gruppe errechnet sicb also im S�nder Her-· 

red eine positive Abweichung von 20,25 %, im N�rre Herred eine 

entsprechende negative. Der Assoziationskoeffizient G ergibt 

sich aus der Summe der positiven oder negativen Abweichungen 

in Prozent geteilt durcb 100. Da bier nur zwei Raumeinbeiten 

verglichen werden, kann es jeweils nur eine positive und eine 

negative Abweichung geben, die sich gegenseitig zu Null addie

ren. Der Assoziationskoeffizient hat im Beispiel von Abbildung 

3.2.5 einen Wert von G = 0,2025. 

Der Hauptnachteil des G-Koeffizienten liegt in seiner starken 

Abhangigkeit von GroBe und Zahl der Raumeinbeiten. Bei wenigen 

groBen Erhebungsgebieten bleibt der Wert von G niedrig, bei 

vielen kleinen liegt er hober, so daB direkte Vergleiche mit 

Koeffizienten aus anderen Erbebungen nicht brauchbar sind. 

Solche Vergleiche werden bier nicht angestellt. Festgehalten 

werden muB, daB bei der gewahlten Raumteilung insgesamt mit 

niedrigen G-Koeffizienten zu rechnen ist. Grundsatzlich kann 

G zwischen Null und 1 liegen; bei der vorliegenden Verteilung 

der Dorfer auf N�rre und S�nder Herred kann G maximal den 

Wert von 0,5625 erreichen. In Tabelle 3.2.l sind auBer den 

absoluten Dorfzahlen und den Kirchdorferanteilen die Assozia

tionskoeffizienten fiir die 10 GroBenklassen eingetragen. Ihr 

vergleich ermoglicht quantifizierte Aussagen ilber die raumli

che Segregation bzw. Assoziation der verschiedenen DorfgroBen

klassen. 

Die 17 kleinsten Dorfer (bis 3 Mark-G) zeigen mit G = 0,2025 

eine Assoziationstendenz im S�nder Herred. Der erhohte G-Ko

effizient in der Klasse 12-15 Mark-G ist nicht aussagefahig, 

da nur 3 Dorfer in dieses GroBenintervall gehoren; drei Ele

mente aber konnen grundsatzlich nicht auf zwei Klassen gleich-
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verteilt werden. Die GroBenklasse 15-18 Mark-G ist mit 15 

Dorfern dicht besetzt und bildet ein sekundares Maximum, in 

dem die Kirchdorfer stark vertreten sind; sie zeigt keine 

raumliche Assoziation. Die Klassen von 18-30 Mark-G enthalten 

vier groBe Kirchdorfer im Norden der Insel. Wenn auch die G

Koeffizienten wegen der geringen Dorfzahlen in diesen Klassen 

sinnarm werden, so ist die Konzentrationstendenz der groBten 

Dorfer im Norden doch iiberdeutlich (auch aus Abb. 3.2.3) ab

zulesen. 

Es zeigt sich also, daB eine signifikante Assoziationstendenz 

nur bei den kleinsten und den groBten Siedlungen auftritt. Wor

auf ist diese zuriickzufiihren? 

Ein Vergleich mit der Variable NAMENTYP zeigt, daB in der Grup

pe der kleinsten Dorfer fast nur Siedlungen mit der Ortsnamen

endung -thorp (neudan. -trup, -rup, -up) vertreten sind (15 

von 17). Die Ortsnamenendung der Dorfer erlaubt - mit gewissen 

Einschrankungen - den SchluB auf das Alter der Siedlung. Wah

rend in vielen Fallen die chronologische Zuordnung durch Er

gebnisse der jiingeren Forschung (vgl. T. G. JEPPESEN 1980) 

zweifelhaft geworden ist, gelten die -thorp-Orte nach wie vor 

als einer relativ jungen Phase der danischen Dorfer-Chronolo

gie zugehorig, die etwa bis 1300 n. Chr. reicht (S. GISSEL 

1978, 75 f.). In der Gruppe der kleinsten Siedlungen sind also 

die spaten Griindungen dominant, und diese wiederum konzentrie

ren sich im S�nder Herred. Diese kleinsten Dorfer haben dort 

also offensichtlich die letzten Leerstellen im Siedlungsmuster 

aufgefiillt, im N�rre Herred dagegen kaum. Bei genauerer Be

trachtung (vgl. Abb. 3.2.3) fallt auf, daB die kleinen spaten 

Griindungen vor allem die Kiisten meiden. Ein in die gleiche 

Richtung weisender korrelativer Zusammenhang zwischen Dorf

gr6Be und Kiistendistanz ist auch der Rangkorrelationsmatrix 

zu entnehmen (Tab. D, Anhang, OERTUG-G - DISTKUEl). 

Hier bieten sich nun Erklarungsmoglichkeiten auch fur die 

weiter oben offengelassene Frage des Siedlungsdichtegradien

ten zur Kiiste hin an. Gerade in jener spaten, expansiven Phase 

der Dorfer-Chronologie, in der die kleinen -thorp-Orte ent

stehen, waren die kiistennahen Gebiete der danischen Ostsee-
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inseln, und besonders auch die falstersche Nordkuste am Sto�

str�mmen, wegen der zahlreich belegten Wendenuberfalle weni� 

attraktiv, jedenfal ls sehr unsicher. Diese "Wendenhypothese"' 

ist in anderem Zusammenhang schon mehrfach in siedlungsge

schichtlichen Einzeluntersuchungen als Erklarungsmodell her

angezogen worden. So erklart T. G. JEPPESEN (1981, 55) die 

bemerkenswert azentrale und fur die Landwirtschaft eigentlich 

unpraktische Lage des sudfunischen Dorfes Aastrup in seiner 

Gemarkung als Versuch der Bewohner, sich moglichst weit von 

der Kuste zu entfernen, wo die Wenden eine Ansiedlung zu sebr 
verunsichert hatten: "I Aastrups tilfaelde bliver placeringe n 

acentral pi grund af frygten for vendernes haergen langs ky

sten." J. i. PEDERSEN (1980, 185) geht genauer auf die Situa

tion an Falsters Nordkuste ein. Er macht die Stadt Stubbek�

bing, die unmittelbar am Storstr�mmen liegt, einer wichtigeru 

WasserstraBe zwischen Falster und Seeland, als spate planma

Bige Grilndung und Nachfolgerin von Kippinge (vgl. Kap. 6) w�hr

scheinlich. Er schreibt: "Eigentlich ist es wohl selbstver

standlich, da8 eine Stadt so nahe am Strom ganz unwahrschein

lich ist bis nach der Zeit der Wendenzuge Valdemars des Gro

Ben, .•• ". Kippinge, das er in der Handelsfunktion bis ins 

13. Jahrhundert hinein fur die Vorgangersiedlung Stubbek�bings 

halt, liegt zwar auch an der Nordkuste Falsters, aber erheb

lich geschutzter im Inneren der flachen, tief ins Land rei

chenden Vaalse vig.

Dieses Erklarungsmodell erscheint auch fur die Begrundung des 

groBraumig quantitativ nachgewiesenen Siedlungsdichtegradien

ten und der raumlichen Verteilung der kleinen, spa.ten Orts

grundungen plausibel, zumal andere Deutungsversuche nicht 

greifen. Weder Bonitatsunterschiede des Landes noch - wie von 

s. GISSEL (1978) vermutet - ein im Mittelalter hoherer Meeres

spiegel (der in Wirklichkeit eher niedriger war: Kap. 2.2) er

klaren die geringere Siedlungsdichte der Peripherie in dieser

Zeit.

Es bleibt noch die Konzentration der groBen Dorfer im Norden 

der Insel zu erklaren. Es handelt sich um die vier groBten 

Dorfer auf Falster, 21,N�rre Vedby, 25.N�rre Alslev, 28.Vaalse 
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ud 30.Kippinge, alle Kirchdorfer, die in Kustennahe liegen. 

Kppinge und Vaalse liegen unrnittelbar an der geschutzten 

Valse vig, die Sicherheit vor Ubergriffen und zugleich See

vrkehrsverbindungen - wohl v.a. fur den Getreideexport - bot. 

Nrre Vedby wird irn Verlaufe des 14. Jahrhunderts urn 2,3 km· 

vrlegt, und zwar in groBere Kustennahe: ebenfalls unrnittel

br an das Ofer der Vaalse vig. Dies sind Hinweise darauf, 

dB gerade an dieser Stelle, einern geschutzten Teil der Nord

kste, die Bedingungen fur die Entwicklung groBerer Dorfer, 

de hier sicher auch andere, auf den Seehandel bezogene zen

tale Funktionen hatten, giinstig waren. Belege dafur liefer

tn die Ausgrabungen irn al ten Kippinge (vgl. Kap. 6). Kippinge 

htte darilberhinaus Bedeutung als einer der bekanntesten Wall

fhrtsorte irn vorreforrnatorischen Danemark (J. P. TRAP 1955, 

r, 3, 945 f.). 

Ene zentrale Funktion der anderen Kirchdorfer, die uber die 

krchliche Versorgung der Kirchspielbevolkerung hinausgeht, 

it fraglich und sicher oft von untergeordneter Bedeutung. 

zm einen begunstigte die rnittelalterliche bauerliche Subsi

senzwirtschaft nicht die Entwicklung zentraler Markte irn 

lndlichen Raum. Zurn anderen fallt auf, daB nicht wenige Kirch

drfer relativ klein waren. Eines der kleinsten Kirchdorfer, 

3.Stadager, wurde sogar irn 16. Jahrhundert niedergelegt; sei

n Flur ging auf ein Gut Uber. 

Ene kurze Betrachtung der rnittelalterlichen Nutzungsintensi

tt der falsterschen Kirchspiele soll dieses Kapitel abschlie

Bn. Die relative Nutzungsintensitat der Kirchspielflachen 

knn gernessen werden in der Einheit Mark-G pro qkrn Landflache. 

Se korreliert positiv straff mit der Siedlungsdichte und ne

g�iv sehr hoch signifikant mit dern Waldanteil (Tab. E, Anhang, 

M.RKGPFL). Abbildung 3.2.6 zeigt die regionale Differenzierung 

deser Variablen. Die Siidspitze Falsters hat relativ niedrige 

W�te. Hier wirkt sich der hohe Anteil niedrig gelegener Ge

bete rnit zum Teil amphibischem Charakter auf Hassel� und urn 

da B�t� nor aus. Niedrige Nutzungsintensitat haben auBerdem 

dE Kirchspiele der Kilstenperipherie und Kirchspiele mit ho

hm Wald- und Mooranteil. 



- 52 -

D 23,o-311, s 

�
311,1-se.o 

• M,1-72,5 

mm 12,e-n,o 

0 5km 

Abb. J.2.6 Landnutzungsintensitat der Kirchspielflachen 
1250 in 0rtug-G pro qkm 



- 53 -

Hohe Landnutzungsintensitat haben zum einen die dichtbesie

delten Gebiete im sudlichen Zentrum der Insel und zum anderen 

die Kirchspiele im NW um die Vaalse vig. Starkere Abweichun

gen von der Verteilung der Dorfdichte, mit welcher die Nut

zungsintensitat naturlich zusammenhangt, zeigen nur die Kirch

spiele 5.N�rre Vedby und 8.Kippinge, die direkt an der Kip

pinge vig liegen. Hier sind die beiden groBten Dorfer zu fin

den, deren Entwicklung durch die Lage an der fur den Seehandel 

wichtigen Bucht von Kippinge gefordert wurde. Sie erreichten 

eine GroBe, die als obere Grenze der dorflichen Agglomeration 

im landlichen Raum Falsters angesehen werden kann. Das wird 

deutlich an dem weiteren Werdegang des Dorfes Kippinge, der 

in Kapitel 6 exemplarisch und ausfuhrlicher behandelt wird.

3.3 Die mittelalterliche Besitzstruktur im Spiegel 

der Falsterliste 

Die Falsterliste nennt fur jedes Dorf auBer den Gesamtzahlen 

fur Bo! und Mark, �re und �rtug auch die absoluten Anteile 

des Konigs, des Bischofs und weiterer 75 namentlich erwahnter 

Grundbesitzer, welche im folgenden in bewuBter Vereinfachung 

summarisch unter dem Begriff "Adel" gefuhrt werden. Substra

hiert man jeweils die Anteile des Konigs, Bischofs und Adels 

von der fur die Dorfer angegebenen Gesamt�rtugzahl, so bleibt 

in den meisten Fallen ein Restbetrag ubrig, der nicht selten 

betrachtlich ist. In diesem Restanteil ist der Besitz der Kir

chen und vor allem der freien Bauern (selfejerb�nder) zu se

hen (A. BJERRUM & C. LISSE 1954). In einigen Fallen, in denen 

nur die �rtuggesamtzahl fur das Dorf genannt wird, betragt 

der Restanteil 100 Prozent. In anderen Fallen betragt er Null 

Prozent, da die Summe der Gesamt�rtug gleich der Summe der 

Besitzanteile von Konig, Bischof und/oder Adel ist. 

Der Bischofsbesitz spielt, verglichen mit dem Kronbesitz, auf 

Falster um 1250 eine untergeordnete Rolle. Zwar ist der Bi

schof nach dem Konig der groBte Eigner auf der Insel, aber 

der Abstand ist sehr deutlich: Ihm gehoren mit 410 �rtug nur 
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Abb. 3,3.1 Raumliche Streuung des Bischofsbesitzes 
um 1250 
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2,8 \ des zahlenmaBig erfaBten Landes, dem Konig hingegen 28 ,. 

Aus diesem Grunde wurde der Bischofsbesitz nicht als gesonderte 

variable in den Siedlungskatalog aufgenommen (Kap. 1.3). Bei 

allen prozentualen Berechnungen wird er dem Restanteil zuge

schlagen. Abbildung 3.3.l zeigt die raumliche Verteilung des 

Bischofsbesitzes auf der Insel. Dieser ist weit gestreut und 

laBt keine Konzentrationstendenz erkennen. Tabelle 3.3.1 zeigt 

die Verteilung im einzelnen. 

Kirchspiel Dorf (artug 
Anteil 
am Dorf 

3 .Lillebraande 16.Gundslev 280 100 '

13 .Eskilstrup 49.S�rup 70 68,6 '

18.Skelby 91.Stavreby 8 3,1 '

21. Sr .Alslev 101.Korselitse 48 33,3 '

23.Horreby 105.Eget 4 2,8 '

16.Idestrup 63 .Hillestrup l Bol ? 

Tab. 3.3.1: Verteilung des Bischofsbesitzes um 1250 

Dern Konig gehort 1250 uber ein Viertel (28 \) des zahlenmaBig 

erfaBten Landes. Auch der Kronbesitz ist flachenmaBig stark 

gestreut. Funf Dorfer, die ebenfalls nicht in raumlicher Kon

zentration liegen, gehoren ihm zu 100 Prozent1 sonst hat der 

Konig mehr oder weniger groBe Anteile an einer Vielzahl von 

Siedlungen. Dabei fallt auf, daB sein jeweiliger prozentualer 

Anteil mit der DorfgroBe steigt. In den Dorfern bis 1 Bol 

halt der Konig im Mittel 21,9 %, in den mehrboligen Orten da

gegen 31,0 \ (Tab. B, Anhang, KRONPROZ). Auch bei Verwendung 

des besseren GroBenindikators, der (artug und (artug-G-Zahlen, 

bleibt dieser Zusammenhang signifikant. Die Variable KRONPROZ 

zeigt positive Korrelationen mit diesen (Tab. D, Anhang). Dar

uberhinaus zeigen die prozentualen Anteile der Krone eine ge

wisse Abhangigkeit von der Kiistendistanz. In den peripheren, 

kiistennah gelegenen Dorfern sind sie hoher als im Landesinne-
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ren: Die Variablen KRONPROZ und DISTKUEl korrelieren signifi

kant negativ miteinander (Tab. D, Anhang). 

Der Adelsbesitz verteilt sich auf 75 namentlich genannte Grund

besitzer, denen insgesamt 3494 �rtug und damit 24 % der Gesamt

�rtug gehoren. Auch ihr Besitz ist haufig uber mehrere Dorfer 

gestreut, an denen sie meist nur anteiligen Besitz haben. Das 

Vermogen einzelner Eigner rangiert zwischen 3 und 312 �rtug. 

41 der insgesamt 75 Eigner haben Besitz in jeweils nur einem 

falsterschen Dorf, wobei natilrlich nicht auszuschlie8en ist, 

daB diese auch auBerhalb der Insel noch Landbesitz haben. 

Sechs Eigner verfugen uber zum Tei! weit gestreuten Besitz 

von jeweils uber 100 �rtug. Zusammen haben diese sechs Grund

besitzer 1115 �rtug (+ 1,5 Boll; das sind 32 % der 3494 �rtug, 

die insgesarnt in Handen namentlich genannter Eigner liegen 

und 7,7 % der Gesamt�rtug. Darin zeigt sich schon fur 1250 

eine gewisse Konzentrationstendenz des Grundbesitzes auf Fal

ster. 

Der groBte Grundbesitzer nach Konig und Bischof ist Frcendi 

(312 �rtug), der Eigentum in drei Kirchspielen hat und dem 

dort zwei Dorfer ganz (78,Hallerup = 24 �rtug) bzw. fast ganz 

(100.sr.Alslev = 240 �rtug = 93,7 %) gehoren, 

Die groBte Streuung des Besitzes hat Gnemer (Abb. 3.3.2). 

Seine 153 �rtug (+ 1,5 Boll sind verteilt auf neun Dorfer in 

fiinf Kirchspielen. In 115.sr.Grimmelstrup, das um 1250 noch 

"Kietilsthorp" hieB und ganz in seinem Besitz war, wurde er 

vermutlich narnengebend. 'Gnemer', ein Name slawischen Ur

sprungs (mdl, Mitt. Dr. A. Schmitz), entspricht dem nordischen 

'Grimer'. Die weitere Ortsnamenentwicklung ging iiber 1417: 

Grimmersthorp und 1524: Gremmestrup bis Grimmelstrup (J. P. 

TRAP 1955, IV, 3, 989). An diesem Beispiel wird deutlich, wel

chen EinfluB schon um 1250 einzelne vermogende Grundbesitzer 

gehabt haben konnen. DaB dieser EinfluB nicht allein auf die 

Ortsnamengebung beschrankt blieb, werden die Ausfiihrungen uber 

die Funktion des Adels im WiistungsprozeB und bei der Entste

hung der Gutswirtschaften aufzeigen und quantitativ belegen 

konnen (Kap. 4). DaB die Stellung des Adels auf Falster schon 
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Abb. 3.J.2 Raumliche Grundbesitzstreuung des Gnemer um 1250 
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im hohen Mitte:lalter stark war, hatte auch die Betrachtung 

der Besitzvertreilung bei Burgen und Herrenhofen (Kap. 2.5) 

gezeigt. 

Wie bei den prcozentualen Anteilen des Konigsbesitzes, so zei

gen auch die dres Adelsbesitzes zum Teil enge Korrelationen mit 

der Dorfgro8e wnd der Kiistendistanz, nun jedoch in umgekehrter 

Richtung. Je klleiner ein Dorf - in Bol, �rtug oder �rtug-G -

ist, desto hohrer ist der Besitzanteil des Adels an ihm. Der 

Rangkorrelatiomskoeffizient von 0,3716 zwischen den Variablen 

OERTUG-G und A!DELPROZ (Tab. D, Anhang) berechtigt zwar nicht 

zu streng deteirministischer Sichtweise, ist jedoch auf dem 

99,9 i-Niveau $ignifikant und liegt im Rahmen des bei sied

lungshistorisclnen Untersuchungen zu erwartenden. Auch zur 

Kiistendistanz ergibt sich ein schwacher, aber signifikanter 

Zusammenhang. 

Insgesamt betraichtet deutet sich in diesen Zahlen eine gewisse 

Tendenz zur raUlllllichen Entflechtung des Grundbesitzes auf Fal

ster an. Wenn aiuch Besitzmischung von Krone, Adel, Bischof und 

freien Bauern Ln den meisten Oorfern anzutreffen ist, so sind 

doch iiber die G:esamtheit der Siedlungen gerechnet hohere Pro

zentanteile der· Krone in kiistennaheren und groBeren Dorfern 

zu finden, wahrend die Adelsanteile in zentral gelegenen, klei

neren Orten hoh,er sind. 

Die kleinen, kii.stenfern plazierten Dorfer sind, wie im voran

gehenden Kapite l gezeigt, meistens -thorp-Orte und damit in 

ihrer Entstehun,g einer relativ spaten Phase zuzuordnen. Mog

licherweise deu tet sich hier eine verstarkte Beteiligung des 

Adels an diesen die letzten Leerstellen des mittelalterlichen 

Siedlungsmusters fiillenden Dorfgriindungen an. Die Uberprilfung 

dieser begrilndeten Hypothese muB freilich letzten Endes der 

historischen Oetailforschung uberlassen bleiben. 

Abbildung 3.3.3 zeigt noch einmal die Anteilsverhaltnisse der 

gesellschaftliclhen Gruppen an den mittelalterlichen Dorfern 

Falsters im Dreiecksdiagramm. Die Eckpunkte werden eingenom

men von jenen Oorfern, die ganz in Kron-, Adels- oder in an

derem Besitz (v.a. freie Bauern) sind. Auf den auBeren Kanten 
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liegen die Orte, in die sich nur jeweils zwei Gruppen teilen, 

wahrend der Innenraum von Dorfern mit groBerer Besitzmischung 

eingenommen wird. Auch hier deutet sich eine Tendenz zur Ent

flechtung an: Eckpunkte und Kanten sind deutlich starker be

setzt als die Mitte des Diagramms, wobei die Kombination Adels·

besitz mit Restanteil am haufigsten vorkommt. 
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4 Die spatmittelalterlichen und frilhneuzeitlichen 
Wilstungen 

von den 110 in Konig Valdemars II. Erdbuch fiir 1250 belegten 
Siedlungen existieren zur Zeit der Matrikelliste von Konig 
Christian V. nur noch 85. Von den 19 nicht im Erdbuch erwahn
ten, also nach 1250 gegrilndeten Orten fallen auBerdem weitere 
fiinf bis 1682 wieder wilst. Es ist folglich van insgesamt 30 
Ortswilstungen zwischen 1250 und 1682 auszugehen. 

Von diesen 30 abgegangenen Dorfern sind 28 durch die ortsna
menkundliche Auswertung der Matrikelkarten (L. WEISE & K.-E. 
FRANDSEN 1972), zum Teil in Verbindung mit der Auswertung der 
amtlichen Senkrechtluftaufnahmen van Falster (vgl. Kap. 1.3) 
oder zusatzlich durch Phosphatanalysen (Kap. 6) hinreichend 
genau lokalisiert. Nur die Lage der Dorfer 80.+Algutsthorp 

und 81.+Gogcl;)thorp, die in der Falsterliste unter dem Kirch
spiel 16.Idestrup genannt werden, ist bisher trotz aller Be

milhungen unbekannt geblieben. Die Reihenfolge in der Falster
liste laBt allenfalls vermuten, daB beide im westlichen Teil 

des Idestrup sogn gelegen haben. 

4.1 Die Verlegung van Dorfern 

van den eigentlichen Ortswiistungen sind die nicht wenigen 
Dorfverlegungen zu unterscheiden. Hinweise auf Ortsverlegun
gen liefern Flurnamen wie "Gammelbyagre" und "Ganunelbytofter" 
in den betreffenden Gemarkungen, die auf den Matrikelkarten 
des 18./19. Jahrhunderts ilberliefert sind und van L. WEISE 
& K.-E. FRANDSEN (1972) systematisch ausgewertet wurden. 
Ortsverlegungen haben mit den eigentlichen Wilstungen nichts 
gemein, au8er daB das Dorf am alten Platz niedergelegt wird. 
Arn neuen Ort, der stets in der gleichen Gemarkung und manch
mal nur um einige hundert Meter vom alten Ort entfernt liegt, 
wird das Dorf, das seinen Ortsnamen behalt, von den Bewohnern 
neu errichtet. Die neuen Dorfer haben alle einen planmaBig 
angelegten GrundriB. Sie gehoren in der Dorftypisierung von 
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F. HASTRUP (1964) zur Gruppe der rechteckigen Wege- und Wege
angerdorfer mit regelmaBigem GrundriB. Dieser Umstand deutet
darauf bin, daB die Verlegung im Zusammenhang mit einer Neu
organisierung der Feldgemeinschaft stand, welche streng ge

plant und sicher von hoherer Stelle geleitet durchgefilhrt
wurde. Haufig gelangen die Dorfer durch die verlegung auch
an eine mehr zentrale Stelle innerhalb der Gemarkung. F.
HASTRUP (1964, 274) schreibt dazu: "Die neuen Dorfer milssen
rein praktischen Zwecken gedient haben, besonders solchen,
die den Besitzern und anderen Autoritaten von Nutzen waren.
Es ist kaum ein Zufall, daB die rechteckigen Wege- und Wege
angerdorfer vor allem auf Falster und Fehmarn angelegt wur
den; auf beiden Inseln namlich besaB die Oberklasse - so wie
es sich aus 'Kong Valdemars Jordebog' von ungefahr 1230 er
gibt - ausgedehnten Grundbesitz."

Bislang ungeklart ist die Frage, ob die verlegten Dorfer erst 

nach der Verlegung die regulierte Dorfform erhielten oder ob 
sie moglicherweise auch vorher schon einen planmaBigen Grund

riB batten, Vieles spricht dafilr, daB die Regulierung mit der 
Verlegung einherging und den eigentlichen Grund fiir letztere 
abgibt, denn keines der neuen, verlegten Dorfer hat einen un
regelmaBigen Dorfplan. Diese Frage wird im Zusammenhang mit 
der Teil.ung und Verlegung des groBen Kirchdorfes 30.+Kippinge 

(Kap. 6) ausfilhrlicher behandelt und mit Hilfe der Phosphat
untersuchungen in Kippinge einer Beantwortung nahergebracht. 

Die zeitliche Einordnung der Verlegungen ist nur in wenigen 
Fallen gesichert. Im groSen und ganzen werden die Siedlungs
verlegungen in das 14. Jahrhundert datiert. Bei den Dorfern 

26.Ravns� und 30.+Kippinge erlauben die archaologischen Aus
grabungen eine etwas genauere Festlegung des Verlegungsda
tums. Das alte Ravns� bestand bis in das 14. Jahrhundert hin

ein, das alte Kippinge wurde nicht vor ea. 1300 und nicht
nach 1338 (erste urkundliche Erwahnung �ster Kippinges) ge

teilt und verlegt.

S. GISSEL (1978, 80) nimmt an, daB solche Traditionsbruche, wie

die Verlegungen, letztlich auf partielle oder temporare Wu
stungserscheinungen in den alten Dorfern zuruckzufiihren sind.
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In dieser Annahme wird die "Neubautheorie" aufgegriffen, wel

che die Wandlungen der Flurverfassung in Verbindung rnit dern 

Wiistungsvorgang zu erklaren versucht. Der Historiker W. ABEL 

beschreibt in der 3. Auflage seines grundlegenden Werkes "Die 

Wiistungen des ausgehenden Mittelalters" die Kernidee der Neu

bautheorie anschaulich folgenderrnaBen: "Die Pesten, Seuchen 

und Wanderungen des Spatrnittelalters brachten vieles zurn Ein

sturz, vielleicht auch die Reste des uberkornrnenen Flurwesens. 

Waren die Dorfer leer, die Besitzrechte aufgegeben oder ver

dunkelt und die Acker verwildert, so konnte geplant, verteilt 

und neu geordnet werden wie im Neuland. Es konnten Parzellen 

ausgelegt, Gewanne abgesteckt und zu Feldern gefugt werden, 

ohne alte Rechte zu storen. Es konnte alles von Grund auf neu 

geschaffen werden, ••• " (W. ABEL 1976, 82). 

Es ist nicht notwendig, als Bedingung fur die falsterschen 

Verlegungen des 14. Jahrhunderts totale Orts- oder Flurwu

stungen vorauszusetzen. Das wird letztlich auch durch die 

Ausgrabungen in Kippinge gezeigt (Kap. 6). Partielle und tern

porare Wustungserscheinungen jedoch konnen sicher die Neuor

ganisierung der Dorfer und Fluren begilnstigt haben. 

4.2 Die zeitliche Einordnung der Ortswiistungen 

Von den 30 eigentlichen Ortswiistungen zwischen 1250 und 1682 

fielen 8 erst nach 1500 wust. Bei diesen handelt es sich rneist 

um Niederlegungen im engeren Sinne. Die Fluren gingen dabei 

oft auf Herrenhofe iiber. Bei diesen spaten Ortswiistungen ge

stattet die Quellenlage stets eine relativ prazise Fixierung 

des Niederlegungsdaturns. Die chronologischen Oaten rnit Quel

lenangabe sind irn Dorfkatalog (Anhang) jeweils verrnerkt. 

Die verbleibenden 22 Dorfabgange sind vor die Zeit um 1500 

zu datieren. Leider ist eine genauere chronologische Einord

nung wegen der liickenhaften Quellenlage vor 1500 nur in Aus

nahmefallen rnoglich. 

Von den 30 Ortswiistungen zwischen 1250 und 1682 waren 5 erst 

nach 1250 gegriindet worden. Sie sind nicht in Valdemars II. 
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Erdbuch enthalten. Von diesen 5 wiistfallenden Neugriindungen 

wurden 3 nachweislich erst nach 1500 niedergelegt, zwei gin

gen schon vor 1500 ab. Alle 5 Dorfer werden im Siedlungska

talog der Gruppe der Wiistungen zugerechnet. 

4.3 Die regionale Verteilung der Ortswiistungen 

In Abbildung 4.3.l ist die Lage der Wiistungen vor und nach 

1500 eingetragen. Das Merkmal "Zeitraum des Wiistfallens• zeigt 

dabei kaum raumliche Differenzierung. Das kann jedoch auch an 

dem ungleichen Zahlenverhaltnis zwischen friihen und spaten 

Wiistungen (22:8) liegen, das dem Zufall einen groBeren Ein

flu8 einraumt. 

Raumliche Differenzierungen lassen sich quantitativ in den 

Assoziationskoeffizienten fassen. Tabelle 4.3.l ermoglicht 

einen Vergleich verschiedener Wiistungsklassen hinsichtlich 

ihrer regionalen Assoziation im N,rre oder S�nder Herred. Die 

niedrigen G-Koeffizienten von 0,0270 fiir die vor 1500 wiist

fallenden Orte und von 0,0750 fiir die Niederlegungen nachl500 

erweisen diese beiden Klassen als raumlich indifferent. Die 

wiistfallenden Neugriindungen und mehr noch die 30 Wiistungen 

insgesamt zeigen jedoch eine Tendenz zur raumlichen Assozia

tion im S-nder Berred (Kirchspiele 15-27). Es ist ganz deut

lich, da8 die Wiistungen sich auf engem Raum im zentralen Sii

den der Insel konzentrieren (Abb. 4.3.l). Die Kirchspiele 

16.Idestrup und 20.Sr. Kirkeby sind die Bereiche, in denen

sich das Wiistungsgeschehen ballt. 

Die Wiistungsintensitat wird gewohnlich durch den Wiistungsquo

tienten ermittelt. Unter •wustungsquotient" wird der Anteil 

der Wiistungen in einem bestimmten Zeitraum an der Gesamtzahl 

der nachgewiesenen, also der bestehenden und der abgegangenen 

Orte verstanden. Eine Schwache dieses ouotienten, die auch 

besonders Falster betrifft, liegt darin, da8 die Zahl der Neu

griindungen unterschiedlich groB ist und mithin die Relativ

zahl der Wiistungen kein absolut getreues Bild der Intensitat 

des Verodungsprozesses in seiner Zeit ergibt. Da die regio-
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Abb. 4.3.1 Lage der Ortswlistungen zwischen 1250 und 1682 
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Gruppe N!!Srre S9lnaer 
Assoziations-

von 
Wiistungen Herrea Herrea 

koeffizient 

Alle Wiistungen 9 21 0,1500 

wiist vor 1500 6 16 0,0270 

wiist nach 1500 3 5 0,0750 

wiiste Neugriinaungen 1 4 0,1000 

Tab. 4.3.1: Regionale Assoziation verschieaener 
Wiistungsklassen 

l .Maglebraende 0,33 15.Systofte

2.Torkilastrup 0,14 16.Iaestrup

3 .Lillebraenae 0,00 17. Vaeggerl!ilse

4.Gunaslev 0,00 18.Skelby

5.Nr. Veaby 0,00 19.Geaesby

6.Nr. Alslev 0,33 20.Sr. Kirkeby

7.Vaalse 0,00 21.Sr. Alslev

8.Kippinge 0,33 22.Karleby

9.Brarup 0,25 23.Horreby

10.Staaager 0,50 24.Nr. 1/lrslev

11.Nr. Kirkeby 0,00 25.Horbelev

12.ll)nslev 0,20 26.Falkerslev

13.Eskilstrup 0,20 27.Aastrup

14.Tingstea 0,00 

N!llrre Herrea 0,16 S9!naer Herred 

Falster insg. 0,23 

Tab. 4.3.2: Wiistungsquotienten in den Kirchspielen 
und Harden 

0,00 

0,55 

0,13 

0,00 

0,00 

0,67 

0,00 

0,00 

0,00 

0,50 

0,18 

0,25 

0,00 

0,30 
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nalen Unterschiede auf Falster aber derart gravierend sind 
und in der Wilstungsforschung gewohnlich mit Wustungsquotienten 
gearbeitet wird, sind die Ouotienten in Tabelle 4.3.2 nach 

Kirchspielen geordnet vollstandig wiedergegeben. Die mit Ah
stand hochsten Wiistungsintensitaten erreichen die Kirchspiele 
16.Idestrup, 20.Sr. Kirkeby und 24.Nr. �rslev, die in raumli
cher Nachbarschaft liegen. Einen ebenfalls hohen Wilstungsquo
tienten von 0,5 hat das Kirchspiel 10.Stadager, in welchem
eines von zwei Dorfern, namlich das kleine Kirchdorf 37.+Sta
dager, im Jahre 1567 niedergelegt wird und seine Flur auf das
gleichnamige Gut iibergeht.

Knapp die Halfte der Kirchspiele (13 von 27) hat keine Wustun
gen zu verzeichnen. Die meisten dieser wustungsfreien Kirch
spiele haben KilstenanschluB (10 von 13), liegen also an der 

siedlungsarmen Peripherie der Insel, besonders im Norden. 

Dieses Bild von der ungleichen Verteilung der Wilstungsinten
sitat wird bestatigt in der Darstellung der Wustungsdichte 
(Abb. 4.3.2). Mit dem Begriff "Wustungsdichte" arbeitete zu
erst D. WEBER (1927) in seiner Studie uber die Wustungen in 
Wurttemberg: gemeint ist die Anzahl der Wiistungen pro qkm 
Landflache. Dieses MaB vermeidet einige Mangel der Wiistungs
quotientenberechnung (vgl. W. ABEL 1976, 9). Die Karte zeigt 
im wesentlichen die gleiche Tendenz wie schon Tabelle 4.3.2. 

Erklarungsbedurftig ist die relativ hohe Wiistungsdichte im 
Kirchspiel 8.Kippinge. Das groBe Kirchdorf Kippinge, von dem 
schon mehrfach die Rede war, wich zu Beginn des 14. Jahrhun
derts zwei gleichnamigen Neugrundungen (Vester und �ster Kip

pinge). Es ist insofern ein Ausnahmefall der dorflichen Ent
wicklung auf Falster. Elemente der Wustung, Neugrundung und 
Ortsverlegung vereinen sich hier in der Entwicklung einer Ge
markung. Im Siedlungskatalog werden aus pragmatischen Grunden 
das alte Kippinge als Wustung und die beiden Nachfolger als 
Neugrundungen gefiihrt: deshalb schlagt Kippinge in Abbildung 
4.3.2 als Gebiet mit hoher Wilstungsdichte zu Buche. 

Eine Erklarung der regionalen Differenzierung des Wustungs
prozesses, die in diesem Kapitel beschrieben wurde, ist erst 
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Abb. 4.3.2 Wlistungsdichte in den Kirchspielen (Wlistungen 
pro qkm) 
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sinnvoll im AnschluB an die Merkmalsanalyse der Wiistungen und 

wird in Kapitel 4.6 im Zusammenhang gegeben. 

4.4 Merkmalsananlyse der Wiistungen 

Mit den Datenmatrices fiir Dorfer und Kirchspiele ist die Mog

lichkeit der umfassenden Merkmalsanalyse fiir alle Wiistungen 

gegeben. Dabei geht es darum, die Wiistungen hinsichtlich aller 

verfiigbarer Merkmale mit den anderen Siedlungen, vornehmlich 

den Orten mit Siedlungskontinuitat, zu vergleichen. 

In einem ersten Arbeitsschritt werden die Mittelwerte der 

Variablen (auf Dorfbasis) fiir Wiistungen und andere Siedlungen 

vergleichend untersucht. Die Zahlenwerte fiir die metrischen 

Variablen konnen zur Uberpriifung der Tabelle B (Anhang) ent

nommen werden. Dieser Arbeitsschritt entspricht zum Teil dem 

konventionellen Vorgehen in der historischen Siedlungs- und 

Wiistungsforschung, wie es - auf die Insel Falster angewendet -

u.a. bei S. AAKJAER (1926-45), K.-E. FRANDSEN (1973) und in 

Ansatzen bei s. GISSEL (1978), wenn auch nicht in dieser kon

sequenten Durchfiihrung, zu finden ist. 

Die Schliisse, die aus solchen Mittelwertvergleichen gezogen 

werden, bleiben jedoch vage, wenn die Unterschiede nicht auf 

ihre Signifikanz iiberpriift werden. Auch konnen Zusammenhange 

unentdeckt bleiben, wenn nur die besonders augenfalligen Merk

malsunterschiede untersucht werden oder wenn nur von gangigen 

Hypothesen der Wiistungsforschung ausgegangen wird. Deshalb 

werden hier samtliche verfiigbaren Merkmale untersucht. 

Wo merkliche Mittelwertsunterschiede aufgedeckt werden, miissen 

sie auf ihre Signifikanz iiberpriift werden. Diese Oberpriifung 

muB auf Dorfebene im Nominalskalenniveau mittels des Chi

Quadrat-Testes auf Unabhangigkeit oder Homogenitat durchge

fiihrt werden, da das Merkmal "Ortstyp" nicht interval!- oder 

rationalskaliert vorliegt. Zu diesem Zweck werden die metri

schen Variablen durch eine Klassifizierung nominalisiert. Mit 

der Transformierung der Oaten auf Nominalskalenniveau wird 

ein notwendiger Informationsverlust in Kauf genommen. Folgende 
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Merkmalsgruppen und -auspragungen werden fiir die Tests auf 

Unabhangigkeit aus dem Siedlungskatalog gewonnen: 

1. Ortstyp

I.a Wiistungen l.b Orte mit Siedlungskontinuitat

l.c Neugriindungen

2. Namentyp

2.a -thorp-Orte 2.b andere Namentypen

3. Distanz zum nachsten Nachbarort 1250

3.a bis 1,5 km Luftlinie 3.b iiber 1,5 km Luftlinie

4. Distanz zur zugehorigen Kirche

4.a Null km Luftlinie 4 .b bis 1 km Luftlinie 

4.c 1,1 bis 2,0 km Luftlinie 4 .d 2,1 bis 3,0 km Luftlinie 

4.e 3,1 bis 4,0 km Luftlinie 4.f iiber 4,0 km Luftlinie

5. Distanz zur Kiiste 1250

5.a bis 2,0 km Luftlinie 5.b iiber 2,0 km Luftlinie 

6. Hohe iiber

6.a Null bis

6.c 20,1 bis

7. Grose des

7.a bis 1 Bol

NN 

10 m 

30 m 

ii.NN

ii.NN

6.b 10,1 bis 20 m ii.NN

6.d 30,1 bis 40 m ii.NN

Dorfes in Bol 

7.b iiber 1 Bol

8. Grose des Dorfes in �rtug

8.a bis 100 �rtug 8.b iiber 100 �rtug

9. Grose des Dorfes in �rtug-G

9.a bis 100 �rtug-G 9.b iiber 100 �rtug-G

10. Grundbesitzanteil der Krone in Prozent

10.a bis d von Null bis 100 \

11. Grundbesitzanteil des Adels in Prozent

11.a bis d von Null bis 100 \.

Die Nullhypothesen fiir den Chi-Quadrat-Test auf Unabhangig

keit miissen jeweils lauten: Es besteht kein Zusammenhang zwi

schen diesen Merkmalsgruppen, bzw.: Die Merkmalsgruppen sind 

stochastisch unabhangig voneinander. Die Kontingenztafeln 

werden iiber SPSS-Routinen aus dem Siedlungskatalog zusammen-
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gestellt. Die Nullhypothese auf stochastische Unabhangigkeit 

wird bei a �  0,05 (Signifkanzniveau � 95 %) abgelehnt und ein 

uberzufalliger, signifikanter zusammenhang postuliert. 

Auf dem Aggregationsniveau der Kirchspiele liegen alle Oaten 

auf Rationalskalenniveau vor und milssen folglich nicht erst 

transformiert werden. Fur die Auswertung des Kirchspielkata

loges kann deshalb die Prufung von Kontingenztafeln durch die 

Rangkorrelation ersetzt werden. Die nonparametrische Korrela

tionsrechnung muB zur Anwendung kommen, weil einige Variablen 

des Kirchspielkataloges nicht normalverteilt sind (vgl. Tab. 

C, Anhang) und deshalb die Pearsonsche Produkt-Moment-Korre

lation nicht verwendet werden darf. Zudem ist die Spearmansche 

Rangkorrelation besonders geeignet, kleine Datenmengen bis 

n = 30 (hier: n = 27) auf Variablenkorrelation zu iiberprilfen. 

SchlieBlich ist sie der Auswertung von Kreuztabellen darin 

uberlegen, daB gemeinsam mit der Klassifizierung der Oaten 

ein Element subjektiver Entscheidung im ansonsten objektiven 

Verfahren entfallt und geringerer Informationsverlust auf

tritt. 

Auf dem Kirchspielniveau konnen in einem dritten Arbeitsschritt 

die in der Merkmalsanalyse festgestellten und mittels Chi-Qua

drat-Verfahren auf Signifikanz getesteten Tendenzen nochmals 

uberpruft bzw. erganzt werden. Die signifikanten Korrelations

koeffizienten sind der Tabelle E (Anhang) zu entnehmen. 

Die Merkmalsanalysen dienen dem Zweck, die EinfluBfaktoren 

der Wilstungsanfalligkeit aus dem Datenmaterial herauszufil

tern. In diesem Kapitel werden die Faktoren eindimensional 

nacheinander abgehandelt; in Kapitel 4.6 werden sie dann als 

Faktorenbundel mehrdimensional betrachtet. Es sei betont, daB 

damit noch keine Wustungsursachen angesprochen sind. Die Wii

stungsursachen sind meist uberregionaler Natur und konnen aus 

dem Datenmaterial der falsterschen Dorfer nicht extrahiert 

werden. Verschiedene primare Ursachen, die fur die spatmittel

alterliche Wilstungsperiode auf den danischen Ostseeinseln ver

antwortlich gemacht werden konnen, sollen abschlieBend in Ka

pitel 4.7 diskutiert und gegeneinander abgewagt werden. 
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Die Ortsnamenendung erlaubt, wie schon in Kapi te 1 3. 2 erwahnt ,. 

in allerdings stark eingeschranktem MaBe Riickschliisse auf den 

Griindungszeitpunkt der Siedlungen. Einem solchen SchluB liegt 

die Annahme zugrunde, daB bestimmte Suffixe in ganz bestimm

ten Zeitperioden fur die Ortsnamengebung produktiv waren, zu 

anderen Zeiten jedoch nicht. AuBerdem wird davon ausgegangen, 

daB der Ortsname der Dorfer im Laufe der Zeit nicht geandert 

wird. DaB die letztgenannte Annahme in der Regel fur die fal

sterschen Dorfer zutrifft, zeigen die Ortsverlegungen des 14. 

Jahrhunderts, bei denen der Ortsname beibehalten wird. Die 

erste Annahme von der Zeitabhangigkeit der Suffixproduktivi

tat ist jedoch in den letzten Jahren zunehmend in Zweifel ge

zogen worden, und dies vor allem im Zuge archaologischer Aus

grabungen, die prazisere Datierungen des Griindungszeitpunktes 

gestatten. Fur den Bereich der danischen Ostseeinsel Funen 

hat zuletzt T. G. JEPPESEN (1980) nachgewiesen, daB die an

hand der Ortsnamen aufgestellte Dorferchronologie archaolo

gisch nicht nachzuvollziehen ist. Von den Ortsnamen mit einer 

Endung auf -thorp (neudan. -trup, -rup, -up) wird jedoch nach 

wie vor angenommen, daB sie einer relativ jungen, wohl hoch

mittelalterlichen Phase der danischen Dorferchronologie an

gehoren, die etwa bis 1300 n. Chr. reichen soll (S. GISSEL 

1978, 75 f.) • 

Obwohl die Namentypen der falsterschen Dorfer im Siedlungs

katalog nach 8 Typen klassifiziert vorliegen, werden aus den 

genannten Grunden hier nur die -thorp-Orte von allen anderen 

getrennt untersucht. Die -thorp-Orte sind auf Falster sehr 

zahlreich vertreten: 43,4 % aller bekannten Dorfer haben ei

nen Namen mit -thorp-Endung. Auffallig ist aber ihr hoher An

teil bei den Wustungen; hier sind es 70 %. In Abbildung 4.4.1 

sind die Prozentanteile der -thorp-Orte graphisch im Haufig

keitspolygon dargestellt. Die Unterschiede sind augenfallig. 

Der Zusammenhang zwischen Wiistung und indirekt erschlossenem, 

spatem Griindungsdatum wird bestatigt durch das Ergebnis des 

Chi-Quadrat-Vierfeldertestes <x
2 

= 8,5732, bei 1 FG sehr hoch 

signifikant mit a =  0,003). Relativ spat entstandene Dorfer 

sind also signifikant starker vom WiistungsprozeB betroffen 

als andere. 
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Abb. 4.4.1: Haufigkeitspolygon - Prozentanteile der 
-thorp-Orte. N = Neugrundungen, K = Orte
mit Siedlungskontinuitat, A =  alle 129
Siedlungen, W = Wustungen

In der Distanz zum nachsten Nachbarort unterscheiden sich 

Wustungen nicht signifikant von den Orten mit Siedlungskon

tinuitat; auffallig ist jedoch die auBerordentlich kurze mitt

lere Distanz von nur 1,1 bzw. 1,2 km zwischen den Dorfern. 

Der Unterschied zu den Neugrundungen, die ihren nachsten Nach

barort im Mittel erst in 1,8 km Entfernung haben, ist dagegen 

signifikant <x
2 

= 5,4444, bei 1 FG signifikant mit a =  0,019). 

Die Neugrundungen werden gesondert in Kapitel 5 behandelt. 

In der Distanz zur zugehorigen Kirche unterscheiden sich die 

wustungen nur unwesentlich, jedenfalls nicht signifikant von 

den Orten mit Kontinuitat (1,7 : 1,3 km). Man kann also nicht 

sagen, daB Wustungen uberzufallig haufig eine periphere Lage 

im Kirchspiel eingenommen haben. DaB sie im Mittel um 0,4 km 

weiter von der Kirche entfernt sind als die nicht wustfallen

den Orte liegt naturlich auch daran, daB 26 der letztgenann

ten Orte Kirchdorfer sind und eine diesbezugliche Distanz 
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von Null km haben. Diesen Sachverhalt und die fehlende Signi

fikanz des Unterschiedes scheint K.-E. FRANDSEN (1973, 14) zu 

ubersehen, wenn er schreibt: "De nedlagte landsbyer ncevnt i 

VjbF •.• 1� samtidig gennemsnitlig lcengere fra sognekirken 

end de 9Svrige byer ncevnt i VjbF, ••• " und anschlieBend daraus 

ein Verbreitungsmodell nach Art der Thunenschen Ringe konstru

iert, das jedoch die Relationen vollig vernachlassigt und der 

statistischen Sicherheit entbehrt. 

Das Merkmal Distanz zur Kuste erweist die Wustungen als eine 

Gruppe von Dorfern, die mehr zentral im Inselinneren gelegen 

ist. Der Unterschied von 0,2 km zu den Dorfern mit Kontinui

tat ist jedoch nicht signifikant, wohl aber der zu den Neu

grundungen von 1,9 km (vgl. Kap. 5). 

Auch die Hohe der Dorfer uber Normal Null ist kein Merkmal, 

das die Wustungen von anderen Siedlungen signifikant trennen 

konnte. Der Signifikanztest geht negativ aus, auch wenn man 

andere als die oben beschriebene Klasseneinteilung fur die 

Kontingenztafel wahlt. Der Mittelwertsunterschied (10,2 m :  

12,9 m) erweist sich als zu klein und nicht uberzufallig. 

Einen Unterschied in der Hohenlage stellt auch K.-E. FRANDSEN 

(1973) fest. Eine statistische Uberprufung unterlaBt er je

doch. Er kommt zu der kaum haltbaren SchluBfolgerung, daB 

eine Kombination von Landsenkung (die bestenfalls marginale 

Betrage erreicht: vgl. Kap. 2.2) und Klimaanderung (in Rich

tung hoherer Jahresniederschlage) die Gemarkungen der Wustun

gen unter Wasserstress gebracht haben konnte (K.-E. FRANDSEN 

1973, 14). Dern ist, auBer den statistischen Bedenken, entge

genzuhalten, daB auch die Neugrundungen mit 10,7 m mittlerer 

Hohenlage niedriger als andere Orte angesiedelt sind. Die 

Neugrundungen, die weit uberwiegend vor 1500 entstehen, sind 

als Gruppe chronologisch nicht von den Wustungen zu trennen. 

Folgt man K.-E. FRANDSENs Ausfuhrungen, so ware der von ihm 

fur das Spatmittelalter postulierte physische Standortstress 

auch fur diese Dorfer und ihre Gemarkungen zu fordern, was 

keinen Sinn ergibt. 

Die gleiche Uberschatzung des Niveauunterschiedes und ihres 

Einflusses auf die Siedlungsentwicklung findet sich in dem 
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jilngst erschienenen Syntheseband des skandinavischen �degirds

projektes (S. GISSEL et al. 1981), in dern auch die falster

schen Verhaltnisse rnit herangezogen werden. B. TEITSSON, der 

seine Ausfuhrungen hier verrnutlich au£ den FRANDSENschen Mit

telwertsberechnungen aufbaut, schreibt irn Kapitel uber 'Geo

graphical Variables': "In the case of Falster, it seems that 

the villages which became deserted before 1688 were on average 

lower in the terrain than other villages, ••• and that this 

resulted in the village becoming deserted" (S. GISSEL et al. 

1981, 176), Es wird an diesen Beispielen deutlich, daB eine 

invalide Mittelwertsstatistik leicht zu Fehlschliissen fiihren 
kann. 

Die mittelalterliche Grose der Dorfer und ihrer Gernarkungen 

laBt sich indirekt iiber die Bol- und �rtug-Angaben der Fal

sterliste erschlieBen. Das Bol - haufig rnit "Hufe" ilbersetzt -

ist nur ein ungefahres LandrnaB. Seine Hohe variiert zum Tei!

erheblich. Bessere Indikatoreigenschaften haben die �rtug-

und die nach T. G. GRUNDDAL korrigierten �rtug/G-Betrage 

(vgl. Kap. 3.1). Stellt man die Dorfer, fur welche Bol-, 

�rtug- und �rtug/G-Zahlen verfugbar sind, getrennt nach Wil

stungen und Orten rnit Siedlungskontinuitat gegeniiber, so wird 

deutlich, daB es vor allern die kleinen und kleinsten Dorfer 
sind, die die Auslese des spatmittelalterlichen und frilhneu

zeitlichen Wilstungsprozesses nicht iiberleben. Im Mittel sind 

Wiistungen halb so groB wie kontinuierliche Siedlungen. Mit 

�rtug als GroBenrnaB tritt der Unterschied deutlicher hervor 

als rnit den Bol-Zahlen. In Tabelle 4.4.1 sind die Signifi

kanztests rnit Kontingenztafeln im Detail wiedergegeben. Schon 

mit Bol als GroBenindikator ist der Unterschied auf dem 99 %

Niveau hoch signifikant, In der Reihenfolge Bol - �rtug -

�rtug/G steigen die x 2 -werte und mit ihnen die Signifikanzen 

und die Pearsonschen Kontingenzkoeffizienten (CC), die ein 

zusatzliches MaB fur die Starke des Zusarnrnenhangs liefern 

und grundsatzlich zwischen Null und 0,7071 liegen konnen 

(vgl. L, SACHS 1974, 371-373). 
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bis 1 I iiber 1 

15 6 

26 54 

41 60 

bis 100 iiber 100 

19 3 

32 50 

51 53 

bis 100 iiber 100 

14 4 

9 69 

23 73 

21 

80 

1 01 

22 

82 

1 04 

18 

78 

96 

2 
X =8,9009 

1 FG 

a =O ,0029 

CC=0,3036 

2 X =13, 7183

1 FG 

a =0,0002 

CC=0,3607 

x2=31,6804

1 FG 

a =0,0000 

CC=0,5181 

Tab. 4.4.1: Chi-Quadrat-Vierfeldertest - Zuammenhang 
zwischen WlistungsprozeB und SiedlungsgroBe, 
gemessen in Bol, \3rtug und \3rtug/G 
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Es darf vermutet werden, daB die kleinsten Dorfer in ihrer 

Okonomie einseitig auf die Agrarwirtschaft ausgerichtet waren 

und deshalb empfindlich auf Krisen im agraren Bereich reagie

ren muBten. G. LOFFLERs Arbeiten iiber das ehemalige Arnt Eutin 

(1976 und 1979) erharten diese naheliegende Annahme: Kleine 

Dorfer im mittelalterlichen landlichen Raum waren dort enger 

auf die agrare Okonomie ausgerichtet als groBere Orte, welche 

sich durch zusatzliche Erwerbsmoglichkeiten im sekundaren und 

tertiaren Sektor gegeniiber Agrarkrisen als stabiler erwiesen. 

Stellt man sich den WiistungsprozeB als eine Folge von Partial

wiistungen vor, so ist es ganz klar, daB eine Reihe von Hofwii

stungen zuerst die kleinsten und schwachsten Dorfer zu tota

len Ortswiistungen werden laBt. 

Die Merkmale Grundbesitzanteil von Krone und Adel an den Dor

fern zeigen in der Mittelwertstabelle (Tab. B, Anhang) fiir 

Wiistungen und Orte mit Siedlungskontinuitat krasse Unterschie

de. Diese sind jedoch in einer Interkorrelation der Variablen 

Ortstyp, Bol, �rtug, Kronanteil und Adelsanteil begriindet. Da 

die Wiistungen, wie gezeigt wurde, gerade die kleinsten Dorfer 

sind, konnen auch die Besitzanteile, gemessen in absoluten 

Zahlen, hier nicht groB sein. Deshalb muB mit prozentualen 

Anteilen gerechnet werden. Hier zeigen Kron- und Adelsanteile 

gegenlaufige Tendenzen. Die prozentualen Anteile des Adels 

sind in Wiistungen im Mittel hoher als in Siedlungen mit Kon

tinuitat (38,2 % zu 29,0 %), die der Krone dagegen niedriger. 

Der Chi-Ouadrat-Test erweist diesen Zusammenhang zwischen pro

zentualem Adelsbesitz und Wiistung auf dem Dorfniveau jedoch 

als nicht signifikant. Auf dem Aggregationsniveau der Kirch

spiele dagegen existiert ein wenn auch schwacher signifikan

ter Zusammenhang zwischen Zahl der Wiistungen im Kirchspiel 

und Grundbesitzanteil des Adels (r = 0,3360): Je groBer der 

adlige Besitz 1250, gemessen in �rtug Land der Falsterliste, 

im Kirchspiel war, desto mehr Wiistungen sind in der Folgezeit 

dort zu finden. Daraus darf nicht geschlossen werden, daB etwa 

der im Mittelalter grundbesitzende Adel irgendwelchen direk

ten EinfluB auf den spatmittelalterlichen WiistungsprozeB hat

te. Da sich aber Korrelationen zwischen mittelalterlichem 
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Adelsbesitz, fruhneuzeitlicher Zahl der Giiter und Zahl der 

Wustungen in den Kirchspielen nachweisen lassen, sei schon 

hier darauf verwiesen, daB ein moglicher indirekter Zusammen

hang uber die Frage nach dem Verbleib der wilsten Fluren und 

der Entstehung der Gutswirtschaften hergestellt werden kann. 
Diesem Problemkreis ist das folgende Kapitel 4.5 gewidmet. 

Au£ dem Aggregationsniveau der Kirchspiele werden, auBer dem 

schon genannten, noch weitere korrelative Zusammenhange zwi

schen Merkmalen aufgedeckt. Die Zahl der Wiistungen korreliert 
signifikant mit: 

- der Zahl der Dorfer 1250 r = 0,5669 (+++)

- der Zahl der Guter 1550 r = 0,4449 (++) 

- der Siedlungsdichte 1250 r = 0,4912 (++) 

- der �rtug-Zahl 1250 r 0,3796 (+) 

- der �rtug/G-Zahl 1250 r = 0,4332 (+) 

- der Nutzungsintensitat 1250
in �rtug/G pro qkm Landflache r = 0,3944 (+) 

- dem Wustungsquotienten r 0,9389 (+++)

Die straffe Korrelation mit dem Wiistungsquotienten zeigt, daB 
die Zahl der Wustungen pro Kirchspiel zugleich ein gutes MaB 

fur die Wustungsintensitat ist. Insgesamt wird deutlich, daB 

die falsterschen Wustungen vorwiegend in Gebieten mit hoher 

Siedlungsdichte und Nutzungsintensitat anzutreffen sind. Da

mit unterscheiden sie sich eindeutig von den Wustungen vieler 

anderer europaischer Gebiete, wo zu verschiedenen Zeiten im

mer wieder die Siedlungen an der Peripherie des Siedlungs

raumes, an den Grenzen zur Anokumene, dem Selektionsdruck in 

Krisenzeiten unterliegen. Die Beispiele dafur sind zahlreich. 

w. ABEL (1976, 98 ff.) stellt im Zusammenhang mit dem Thema

'Fehlsiedlungstheorie' einen ganzen Katalog von Regionen mit 

Wustungen in peripherer Lage und au£ Grenzertragsboden zusam

men (vgl. auch E. ENNEN & w. JANSSEN 1979, 188). Auch in dem

schon erwahnten Syntheseband des �deg�rdsprojektes wird diese

Erscheinung als typisch fur v.a. Norwegen und Schweden dar

gestellt (S. GISSEL et al. 1981, 177 f.). Uber die Entsied

lung abgelegener Gebiete in Schweden und Finnland in jungster

Zeit, mit der Folge von rezenten Orts- und Flurwilstungen, be-
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richten G. HENKEL (1975, 502 ff.) und R. E. LOB (1975, 508ff.). 

Die periphere Lage, die groBe Entfernung zu Markten, Verkehrs

achsen oder allgemeiner: Kommunikationskanalen und schlechte 

Bodenbedingungen waren und sind auch heute noch Steuerfakto

ren von Wustungsprozessen. Dies alles kann fur das mittelal

terliche Falster nicht geltend gemacht werden. Die Insel hat 

gute Seeverkehrsverbindungen und beste naturraumliche und Bo

denbedingungen fur die agrare Nutzung, Auch kann kein Zusam

menhang zwischen Wustungsintensitat und Bodenqualitat nachge

wiesen werden (vgl. Tab. E, Anhang, WUESTUNG/WUESQUOT - BONI

TAET). Die EinfluBfaktoren fur den wustungsvorgang sind fur 

Falster an anderer Stelle zu suchen. Es sind die siedlungs

strukturellen Bedingungen, eine groBe Siedlungsdichte, ein 

topographischer Standortdruck durch ubermaBig enge Nachbar

schaft der Orte, ein spates Grundungsdatum und damit wohl im 

Zusammenhang die geringe GroBe und Wirtschaftskraft der Dor

fer und schlieBlich die Rolle der entstehenden Gutswirtschaf

ten, die den WustungsprozeB auf Falster steuern. 

4.5 Die Rolle der entstehenden Gutswirtschaften im 

WustungsprozeB 

Nachdem die Merkmalsanalyse der Wustungen gewisse Hinweise 

auf einen moglichen EinfluB des Adels und der Gutswirtschaf

ten auf den Wustungsvorgang erbrachte, erscheint es lohnend, 

dieser Frage ausfuhrlicher nachzugehen. Hierbei ist von vorn

herein zwischen direkter EinfluBnahme und indirekter Wirkung 

zu unterscheiden. Beispiele fur direkte Niederlegungen von 

Dorfern im Zusammenhang mit der Arrondierung von Gutsbetrie

ben gibt es aus verschiedenen Regionen. Sehr haufig sind sie 

in den deutschen Ostsiedelgebieten, wo in der zweiten Halfte 

des 16. Jahrhunderts das "Bauernlegen" begann und spater auch 

ganze Dorfer auf diese Weise verschwanden. Dieser Phase der 

Gutsbildung wird ein bewuBter und dirigierter Dorferabbau zur 

Last gelegt, der in Ostdeutschland erst spat, im 18, und 19. 

Jahrhundert stattfindet, und zwar im Zuge wachsender Bevolke-
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rung und steigender landwirtschaftlicher Konjunktur (vgl. A, 
KRENZLIN 1959; W. ABEL 1961). Von Niederlegungen im 16., 17. 
und 18. Jahrhundert berichtet u. BONSEN (1966, 168 ff.) aus 
der Landschaft Schwansen, wo die Gutswirtschaft sich eine do
minierende Rolle erobern konnte. Die Niederlegung besetzter 
Hufen erfolgte aus Griinden der Rationalisierung in Serien; 
es wurden dort stets mehrere Hufen eines Dorfes, oft sogar 
das ganze Dorf geschlossen niedergelegt, um die Vermessung 

der zuriickbleibenden Bauernlandereien so einfach wie moglich 
zu gestalten. 

Auch fiir Falster berichten die Quellen davon, daB Dorfer nie
dergelegt wurden und die Flur an einen nahegelegenen Herren
hof kam. Diese Vorgange sind besonders gut fiir die spaten 
Wiistungen nach 1500 zu belegen. So vergroBerten sich die Her
renhofe StadagergRrd, OrupgRrd, B�nnetsgird und Sk�rringegRrd 

auf Kosten benachbarter., meist kleiner Dorfer, die zwischen 
1500 und 1682 niedergelegt wurden (J. P. TRAP 1955, IV, 950, 
965, 989 u. 992). Als ein Beispiel sei das kleine Kirchdorf 

37.+Stadager herausgegriffen. Es hatte um 1250 drei Bol mit 
insgesamt 72 �rtug, die zu einem Viertel im Besitz des Gnemer 
war.en. Gnemer war der groBte Landeigner im stadager sogn und 
iiberhaupt einer der wohlhabendsten Adligen auf Falster (Kap. 
3.3). Er ist vermutlich der Begriinder des Herrenhofes Stada

gerg�rd. Als das in Gutsnahe gelegene Dorf Stadager 1576 in 

Kronbesitz kam (und der Herrenhof nach der Konigin Sophie in 
'Sophieholm' umbenannt wurde), wurde es niedergelegt. Die 

Flur ging auf das Gut Uber. 

In einzelnen Fallen ist der direkte EinfluB der wachsenden 
Gutswirtschaften auf die dorfliche Entwicklung auch fiir die 
Zeit vor 1500 nachzuweisen. Das gilt z.B. fiir die Wiistungen 
75.+Lumstrup und 96.+Bellinge, beide um 1250 kleine Dorfer 
mit 1 bzw. 1/2 Bol, die noch vor 1500 in gleichnamige Herren
hofe iibergingen. Lumstrup war 1250 zum iiberwiegenden Teil im 
Besitz von vier adligen Grundbesitzern. Seltener sind auch 
groBere Dorfer betroffen: In dem Dorf 101.Korselitse besaB 
Fr;;endi um 1250 30 �rtug; auBerdem gehorte ihm fast das ganze 
Kirchdorf 100.Sr. Alslev. Er ist vermutlich der Begriinder 
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des spateren Herrenhofes Korselitse, in den das Dorf im Laufe 

der Zeit Stuck fur Stuck uberging. Da die letzten funf Hofe 

erst nach 1682 niedergelegt wurden, wird Korselitse im Sied

lungskatalog nicht als Wilstung gefilhrt. 

An den Beispielen wird deutlich, daB die Niederlegung von 

Dorfern auf Falster relativ frilh, vereinzelt schon im 15. 

Jahrhundert beginnt. Damit steht im Einklang, daB die Insel 

bereits im 13. Jahrhundert zu einem groBen Teil in der Hand 

der Nobilitat war. 

Von der direkten EinfluBnahme sind die indirekten Wirkungen 

der entstehenden Gutswirtschaften zu trennen. War die Guts

herrschaft bei den spaten Niederlegungen primare Wilstungsur

sache, so wirkte sie bei den frilhen, spatmittelalterlichen 

Wilstungen oft indirekt und sekundar dahingehend, daB die ein

mal verodeten Dorfer wilst blieben und spater nicht in der al

ten Form wiederbesetzt werden konnten. Das liegt daran, daB 

in zunehmendem MaBe die Wilstungsfluren von den wachsenden Gil

tern ilbernommen wurden. Auch dafilr werden Beispiele u.a. aus 

Ostdeutschland (A. KRENZLIN 1959, 169; w. ABEL 1961, 3 u. 6 f.), 

Schleswig-Holstein (U. BONSEN 1966, 170) und Skandinavien 

(E. 6STERBERG in: s. GISSEL et al. 1961, 206 ff.) genannt. 

Berichtet wird von heftigen Auseinandersetzungen um das wilste 

Land: "Es blieb nicht bei Worten. Es wurde gefochten und ge

schossen. Man nahm dem Nachbarn Pferde weg und vernichtete 

seine Saaten. Man setzte Grenzsteine und entfernte sie wieder 

mit Gewalt. Bauern und Grundherren stritten untereinander und 

gegeneinander um das Land der wilsten Orte, ••• " (W. ABEL 1961, 

3). Auf diese Weise verhinderte die Gutsbildung letztendlich 

die Wiederherstellung des hochmittelalterlichen Siedlungsbil

des. 

Es sollte nun versucht werden, die Hypothese vom hemmenden 

EinfluB der Gilter auf die dorfliche Entwicklung fur Falster 

quantitativ nachzuweisen. Zu diesem Zweck wurden die von I. 

ERICSSON (1980) im Arbeitsvorhaben Burgenforschung des SFB 

17, AlO zusammengestellten Verbreitungskarten der Burgen und 

Herrenhofe in ausgewahlten Gebieten des sildwestlichen Ostsee

raums fur die Insel Falster auf Kirchspielebene ausgewertet. 
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Es konnten so Oaten ilber Vorkommen und Anzahl von Burgen und 

Herrenhofen in den Kirchspielen fur die vier Zeitschnitte Mit

te des 13., 14., 15. und 16. Jahrhunderts erhoben und mit der 

Variablen WUESTUNG korreliert werden. Wahrend die drei ersten 

Zeitschnitte keine Korrelation zwischen Herrenhofen und Wil

stungen erkennen lassen, kann fur die Mitte des 16. Jahrhun

derts ein signifikanter Zusammenhang zwischen Vorkommen von 

Gutern und Ortswilstungen in den Kirchspielen festgestellt wer

den. Fur die Korrelation mit den Wustungen insgesamt errech

net sich ein Koeffizient von r = 0,4449 (a = 0,010), fur die 

mit den frilhen Wilstungen vor 1500 ergibt sich ein Koeffizient 

von r = 0,3364 mit a= 0,043). 

Damit wird deutlich, daB die entstehenden Gutswirtschaften 

auf Falster einen nicht zu vernachlassigenden und ab dem 16. 

Jahrhundert quantitativ nachweisbaren EinfluB auf die dorf

liche Entwicklung nahmen. In diesem Zusammenhang deutet sich 

iiberdies an, daB ein siedlungsstrukturbestimmender EinfluB 

der Nobilitat moglicherweise schon sehr friih angelegt war, 

der Grundbesitzanteil des Adels in den Kirchspielen korre

liert nicht nur mit der Zahl der Wiistungen, sondern auch mit 

der Zahl der Herrenhofe um 1550. In Abbildung 4.5.1 sind die 

gegenseitigen Abhangigkeiten der drei Merkmale auf Kirchspiel

ebene dargestellt. Es ist anzunehmen, daB der EinfluB des 

Giiter im Kirch

spiel um 1550 

Wtistungen im 

Kirchspiel 

0,3844 
+ 

Adelsbesitz im 

Kirchepiel 1250 

Abb. 4.5.1: Zusammenhang zwischen Wiistungsintensitat, 
Giltern und Adelsbesitz in den Kirchspielen 
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adligen Grundbesitzes um 1250 uber den Umweg der Gutsentwick

lung in den betreffenden Kirchspielen auf die Wiistungsinten

sitat wirkt und keine direkte Abhangigkeit besteht. Damit 

steht im Einklang, daB sich auf Dorfebene kein signifikanter 

Zusammenhang zwischen Adelsbesitz und Wiistfallen nachweisen 

lieB (Kap. 4.4). Nicht die Prasenz der Nobilitat im einzelnen 

Dorf, wohl aber in der naheren Umgebung des Dorfes hat hier 

wiistungsfordernd gewirkt. Da, wie gezeigt wurde,.nicht nur 

ein Zusammenhang zu den Wiistungen insgesamt, sondern auch zu 

der Gruppe der friihen Wiistungen besteht, ist davon auszuge

hen, daB auch auf Falster ein sekundarer EinfluB durch Uber

nahme wiister Fluren gewirkt hat. 

4.6 Wiistung als SelektionsprozeB 

FaBt man die Ergebnisse der vorangehenden Kapitel zusammen, 

so laBt sich folgender Katalog von Merkmalsauspragungen fur 

die spatmittelalterlichen und friihneuzeitlichen Wiistungen 

zusammenstellen. Die durchschnittliche falstersche Wiistung 

- hat einen Ortsnamen auf -thorp und gehort damit einer re-

lativ spaten Phase der danischen Dorferchronologie an;

- ist nur ea. 1,1 km vom nachsten Dorf entfernt und unter

scheidet sich damit unwesentlich von Orten mit Siedlungs

kontinuitat, aber signifikant von Neugriindungen nach 1250;

- liegt in den Kirchspielen mit der groBten Siedlungsdichte

und Nutzungsintensitat um 1250, und zwar vorwiegend im

zentralen Siiden der Insel;

- liegt innerhalb der Kirchspielgrenzen nicht peripherer als

andere Orte;

- unterscheidet sich in der Distanz zur Kiiste nicht vom

Durchschnitt, meidet aber gemeinsam mit anderen spaten

(-thorp-) Orten die unmittelbare Kiistennahe;

- unterscheidet sich in der Hohenlage iiber Normal Null nicht

signifikant von anderen Orten;

- ist nicht an eventuelle schlechtere Bodenbed�ngungen ge

kniipft;
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- gehort zur Gruppe der kleinen und kleinsten Dorfer, gemes

sen in Bol, �rtug und �rtug/G: 

- liegt in den Kirchspielen, in denen schon um 1250 der Grund

besitzanteil der Nobilitat groBer war als andernorts:

- liegt in Gebieten, in welchen auch die Gutswirtschaften her

anwachsen.

In Abbildung 4.6.1 sind noch einmal die wesentlichen Merkmale 

mit signifikantem EinfluB auf den WiistungsprozeB zusammenge

stellt. Auf Dorfbasis sind Zusammenhange mit der OrtsgroBe, 

dem Griindungszeitpunkt und der Distanz zum nachsten Nachbar

ort festzustellen. Auf Kirchspielbasis kommen die Siedlungs

dichte, das Vorkommen von Giitern im 16. Jahrhundert und der 

adlige Grundbesitz hinzu. Die genannten Variablen sind die 

aus dem Datenmaterial herausgefilterten Steuerfaktoren, die 

im Zusammenspiel das weitere Schicksal eines Dorfes bestim

men. Dies sind keine primaren Wiistungsursachen, sondern Fak

toren, die dariiber entscheiden, ob ein einmal von einer Krise 

oder Katastrophe betroffenes Dorf wiist fallt und wiist bleibt. 

Anhand der Merkmale der permanenten Ortswiistungen kann ge

zeigt werden, daB der spatmittelalterliche und friihneuzeit

liche WiistungsprozeB als Selektionsvorgang aufzufassen ist. 

Orte mit ganz bestimmten Merkmalen und Merkmalskombinationen 

fallen signifikant eher wiist als andere. Es sind die schwach

sten Elemente im Siedlungssystem des Mittelalters: kleine 

Dorfer einer spaten Griindungsphase, die in ihrer 6konomie 

sicher einseitig auf die Agrarwirtschaft ausgerichtet waren 

und deshalb besonders empfindlich auf Krisen im agraren Be

reich reagieren muBten. Eine Reihe von Partialwiistungen laBt 

immer zuerst die kleinsten und schwachsten Dorfer zu totalen 

Ortswiistungen werden. Zudem unterlagen diese Dorfer - und das 

wurde fiir den Verbleib ihrer wiisten Fluren bestimmend - dem 

scharfsten Standortdruck. In den am dichtesten besiedelten 

Gegenden gelegen und vor allem in jenen Kirchspielen, in de

nen die entstehenden Gutswirtschaften ihren Raumanspruch gel

tend zu machen begannen, verringerte sich die Wahrscheinlich

keit dafiir, daB sie spater in der alten Form als Dorf neu be

setzt wurden, erheblich. 
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Einige der genannten Faktoren lassen sich als auch in ande

ren Untersuchungsraumen wirksam nachweisen, z.B. das spate 

Grundungsdatum, die Nahe zu wachsenden Gutsbetrieben oder 

die geringe GroBe der Wustungen. Umgekehrt wirkten in ande

ren Regionen verschiedene andere Faktoren selektierend in 

der mittalalterlichen Siedlungsentwicklung, die auf Falster 

ohne EinfluB blieben. Hier sind z.B. periphere Lage, schlech

te Bodenqualitat oder topographische Ungunst zu nennen. Jeder 

Faktor fur sich genommen kann dabei interregional ubertragbar 

und grundsatzlich von allgemeiner Bedeutung sein, wollte man 

etwa einen uberregional gultigen, umfassenden Maximalkatalog 

von Wustungsfaktoren, die uberhaupt irgendwo und irgendwann 

wirksam gewesen sind, zusammenstellen. An Versuchen in dieser 

Richtung fehlt es nicht, und auch s. GISSEL et al. (1981) ha

ben ihre Synopse uber die skandinavischen Verhaltnisse in die

ser Weise strukturiert. Will man dagegen die Charakteristika 

eines bestimmten Untersuchungsgebietes hervorheben, so ist 

die je spezifische Kombination des wustungsfordernden Fakto

renbundels herauszuarbeiten. Dies wurde im vorliegenden Ab

schnitt fur Falster versucht. 

Von den beschriebenen Wustungsfaktoren - oder m.a.W. den Rand-· 

bedingungen - sind die eigentlichen Wustungsursachen zu un

terscheiden. Die den WustungsprozeB ursachlich auslosenden 

Momente sind nicht in raumlich begrenzten Untersuchungen zu 

klaren. Im folgenden Kapitel 4.7 soll versucht werden, ver

schiedene Theorien uber mittelalterliche Wustungsursachen und 

die Frage ihrer Anwendung auf die falsterschen Verhaltnisse 

gegeneinander abzuwagen. 

4.7 zur Frage der Wustungsursachen 

Von geographischer, archaologischer und historischer Seite 

wurde in den letzten Jahrzehnten zum Problem der allgemeinen, 

uberregionalen Wustungsursachen mehrfach Stellung bezogen. 

Von grundlegencer Bedeutung wurde die Arbeit des Historikers 

w. ABEL (1976) uber die Wustungen des ausgehenden Mittelal-
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ters. Von den geographischen Darstellungen sind besonders die 

Studien von u. GUYAN (1946), A. KRENZLIN (1959), K. SCHARLAU 

(1956) und H. JXGER (1968) hervorzuheben. Aus den genannten 

Arbeiten laBt sich eine ganze Reihe von uberregionalen wu

stungsursachen und Ursachenkomplexen zusamme�stellen. Zu den 

historischen Ursachen werden Hungersnote, Se�chen (bes. die 

Pest von 1348-50), kriegerische Auseinandersetzungen, Stadte

griindungen des Mittelalters und sonstige politis.che Griinde 

gezahlt. Als naturbedingte Wustungsursachen werden Klimaver

anderungen, Meeresspiegelschwankungen und die Ungunst der 

naturraumlichen Ausstattung ("Fehlsiedlungstheorie") genannt. 

w. ABEL (1976) hebt als Ursachenkomplex den Wirkungszusammen

hang von Bevolkerungsschwund, Preisverfall und Niedergang der

Agrarproduktion besonders hervor, den er als auslosendes Mo

ment des Wustungsprozesses ansieht.

Die Fehlsiedlungstheorie (vgl. w. ABEL 1976, 98-103), die die 

relative Ungunst der naturraumlichen Ausstattung als wustungs

bestimmend hervorhebt, erklart keine ursachen, sondern nur 

die Randbedingungen der Auslese im wustungsprozeB. Das er

kannte schon A. GRUND (1901, 139), der in diesem Zusammenhang 

von einer "Art Zuchtwahl der Ortschaften" sprach. Die Orte 

mit schlechterer Bodenausstattung reagieren empfindlicher au£ 

Krisen irgendwelcher Art, sofern nicht, wie G. L5FFLER (1976, 

49) fur das ehemalige Arnt Eutin feststellen konnte, die phy

sischen Nachteile fiskalisch kompensiert werden. Fur Falster 

konnte gezeigt werden, daB die Bodenqualitat, nicht zuletzt 

wegen ihrer geringen Variationsbreite au£ der Insel, keine 

Rolle als Wustungsdeterminante spielt (Kap. 2.4 und 4.4). 

Ahnliches gilt fur Klimaverschlechterungen und Meeresspiegel

anstieg. Eine Klimaanderung in Richtung humideres, atlantisch 

gepragtes Klima, die in einer Pollenanalyse aus Sudjutland 

fur die Zeit ab ea. 1280 angedeutet ist (S. GISSEL et al. 

1981, 175), betrafe vor allem die niedrig gelegenen Gemar

kungen. Auf Falster liegen die Wustungen jedoch nicht signi

fikant niedriger als andere Orte. Auch ein Meeresspiegelan

stieg, der durch Grundwasserriickstau die Xcker unter Wasser

stress brachte, kann fur die falsterschen Wustungen nicht 
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als Ursache beansprucht werden, da die relative Landsenkung 

Falsters wahrend der infragekommenden Zeit bestenfalls mar

ginale Betrage von 15-20 cm erreicht (Kap. 2.2). 

Mittelalterliche Stadtgriindungen haben haufig, als sog. 

"pull-Faktoren", Wanderungen der landlichen Bevolkerung in 

die Stadte, also Landflucht verursacht. Der Effekt war dabei 

die Konzentration einer konstanten Bevolkerungsmenge in we

niger Siedlungen, die sog. Ballung. Fiir Falster ist nicht 

auszuschlieBen, daB von den Stadten Stubbek�bing (im Norden) 

und Nyk�bing (im Westen) eine gewisse Attraktionswirkung auf 

die landliche Bevolkerung ausging. Es fallt auf, daB die wii

stungen des S�nder Herred in den Kirchspielen 16.Idestrup 

und 20.Sr. Kirkeby, also in der Nahe Nyk�bings, konzentriert 

sind. Andererseits laBt sich um Stubbek�bing keine Wiistungs

konzentration erkennen. Zudem sind die Entfernungen auf Fal

ster insgesamt so gering, daS auch andere Teile der Insel 

von der attraktiven Wirkung der Stadte betroffen sein miiB

ten. 

Die Pest und andere Seuchen, ebenso wie kriegerische Ausein

andersetzungen sind seit langem als Ursachen eines drasti

schen Bevolkerungsschwundes im spaten Mittelalter bekannt. 

Besonders die Beulenpest der Jahre 1348-50 hatte in ganz 

Europa verheerende Wirkungen. Aus dem Orient eingeschleppt, 

erreichte sie 1349-50 Skandinavien. In Danemark und Schwe

den verursachte sie kurzfristig einen Verlust von einem 

Drittel bis zur Halfte der Bevolkerung (W. ABEL 1976, 89). 

Dennoch darf die Wirkung von derartigen Katastrophen nicht 

iiberschatzt werden. Sie blieb von relativ kurzer Dauer, da 

die Regenerationskraft der spatmittelalterlichen Bevolkerung 

groB war. w. ABEL (1976, 91) halt Geburtenziffern in Hohe 

von 40 Promille in der Zeit um 1350 fur wahrscheinlich (zum 

Vergleich: Bundesrepublik Deutschland 1950: 16,2 Promille). 

s. GISSEL (1978, 85) stellt zudem fest, daB in Skandinavien

Kriege und andere akute Ungliicke nur 15 bis 20 Jahre nach

gewirkt haben. Deswegen konnen Seuchen und Katastrophen wohl 

als kurzfristige, nicht aber als langfristig wirkende Wii

stungsursachen herangezogen werden. 
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Von ausschlaggebender Bedeutung auch fur die danischen Wustun

gen scheint die konjunkturelle Agrarkrise des spaten Mittel

alters gewesen zu sein. Als Indikator wird hier der Getreide

preis verwendet, der seit kurz vor 1400 quellenrnaBig erschlos

sen ist. s. GISSEL (1978, 86 f.) hebt in diesem Zusammenhang 

besonders den Preisverfall um die Mitte des 15. Jahrhunderts 

hervor. Als ab ea. 1440 in verstarktem MaBe billiges polni

sches Getreide auf den Markt kam, gerieten die deutschen Ku

stenlander, aber auch Skandinavien in Schwierigkeiten. Auch 

Falster, das an den europaischen Getreidehandel uber die Lan

dungsstellen an der geschutzten Vaalse vig angebunden war, 

muB von dieser Agrarkrise betroffen worden sein. 

Nimmt man den Bevolkerungsruckgang, die Agrarpreiskrise und 

vielleicht eine gewisse Wirkung der Stadtgrundungen als zum 

Teil interdependenten Ursachenkomplex fur den falsterschen 

WustungsprozeB an, so wirken die in den vorangehenden Ab

schnitten herausgearbeiteten Randbedingungen als Steuerfak

toren bei der Selektion von Siedlungen. Dorfer mit ganz be

stimmten Merkmalen werden und bleiben dabei wust. 

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, daB Krisen und Kata

strophen auf Falster nicht von so schwerer und vor allem 

langdauernder Wirkung gewesen sein konnen wie andernorts in 

Europa; denn im gleichen Zeitraum zwischen ea. 1300 und 1500, 

in dem zahlreiche kleine Orte im dichtbesiedelten, zentra

len Suden der Insel wust fallen, entstehen an anderer Stelle 

auf Falster neue Dorfer. Man wird dabei im Auge behalten mus

sen, daB Falster eine agrare Gunstregion ist, die von Agrar

krisen naturgemaB weniger stark betroffen wird als z.B. Ge

biete mit Grenzertragsboden wie die deutschen Mittelgebirge. 
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5 Die Neugriindungen nach 1250 

Trotz der relativ groBen Zahl von Wilstungen zwischen 1250 

und 1500 war der KolonisationsprozeB auf Falster im hohen 

Mittelalter noch nicht abgeschlossen. Obwohl die Falsterli

ste ein tatsachliches hochmittelalterliches Siedlungsmaxirnum 

dokumentiert, entsteht - im wesentlichen bis ea. 1500 - eine 

Reihe neuer Dorfer. Da von der Vollstandigkeit der Falster

liste ausgegangen werden kann, sind alle Dorfer mit spaterern 

Datum der ersten urkundlichen Erwahnung als Neugrilndungen 

nach 1250 anzusehen. 

5.1 Die zeitliche Einordnung der Neugrilndungen 

Im folgenden ist die Rede von den 14 nicht in der Falster

liste (1250) und nicht irn "Hovedstykket" (1231) von Konig 

Valdemars II. Erdbuch genannten Dorfern, die nicht bis 1682 

wieder niedergelegt wurden, also von Neugrilndungen mit an

schlieBender Siedlungskontinuitat. Damit sind fiinf Dorfer, 

die zwar erst nach 1250 entstehen, aber anschlieBend wieder 

wilst fallen, bier aus der Betrachtung ausgeschlossen. Diese 

wurden irn Siedlungskatalog den Wiistungen zugerechnet und in 

Kapitel 4 irn Zusarnrnenhang mit diesen abgehandelt. 

Neugrilndungen sind, mit dern Datum ihrer ersten urkundlichen 

Erwahnung (nach J. P. TRAP 1955, IV, 925-997 und A. BJERRUM 

& c. LISSE 1954, 168-230) und ihrer Kirchspielzugehorigkeit, 

folgende Dorfer: 

- 6.Fjendstrup (urn 1400), im Kirchspiel l.Maglebrcende

- 18.Sorts� (1411), im Kirchspiel 4.Gundslev

- 20.Havns� (1509), im Kirchspiel 4.Gundslev

- 31.�ster Kippinge (1338), im Kirchspiel 8.Kippinge

- 32.Vester Kippinge (1426), irn Kirchspiel 8.Kippinge

- 46.Klodskov (1432), im Kirchspiel 12.�nslev

- 47.Byskov (1436), im Kirchspiel 12.�nslev

- 58.Kraghave (1569), im Kirchspiel 14.Tingsted

- 118.B-nnet (1364), im Kirchspiel 25.Horbelev
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- 119.Skjoltrup (1509), im Kirchspiel 25.Horbelev
- 120.Halsskov (1430), im Kirchspiel 25.Horbelev
- 128.0re (1354), im Kirchspiel 27.Aastrup
- 129.Nces (1472), im Kirchspiel 27.Aastrup
- 89.Hassel� By, im Kirchspiel 17.Vceggerl�se.

Hassel� wird (als Hals�= Fehler filr Hasl�) in Valdemars Erd

buch (�listen) genannt, aber als Insel und nicht-als Dorf. 
Von 1516 bis 1523 wandern hollandische Kolonisten nach Has
sel� ein (S. AAKJAER 1926-45, Bd. 2, 223). 

Hesnces im auBersten Osten der Insel (im Aastrup sogn), das 
1585 namentlich und 1458 als namenloses "fiskerleje" erst
mals erwahnt wird, ist ein reines Fischerdorf, das 1682 kei
ne Hofe hat, sondern nur 11 (Fischer-) Hauser mit vernach
lassigbar wenig Land (2,1 Tdr. Land mit 0,72 Tdr. Hartkorn). 
Da diese Untersuchung den agraren Siedlungen im landlichen 
Raum gewidmet ist, wurde es nicht in den Siedlungskatalog 

aufgenornmen. 

Die Oaten der ersten Erwahnung sind stark vom unkalkulierba
ren Zufall der urkundlichen Uberlieferung abhangig und nur 
als termini ante quern der Ortsgriindungen anzusehen. Wie groB 
im Einzelfall die Abweichung der wirklichen Entstehung von 
der ersten Erwahnung in den Quellen sein kann, zeigt das Bei

spiel der Dorfer �ster und Vester Kippinge. Sie sind durch 
Teilung und Verlegung aus dem alten Kirchdorf 30,+Kippinge 
gleichzeitig entstanden, und zwar kurz nach 1300 (vgl. Kap, 

6). ister Kippinge wird erstmals 1338 urkundlich erwahnt, 
Vester Kippinge dagegen erst 88 Jahre spater. 

Die neuen Dorfer entstehen im wesentlichen bis ea. 1500, eine 
ganze Reihe (9 von 14) auch schon vor 1450. Die Neugriindungs
phase - soweit hier ilberhaupt von einer 'Phase' gesprochen 
werden kann - ist folglich chronologisch nicht von der spat
mittelalterlichen Wilstungsperiode zu trennen. Diese Fest
stellung ist wesentlich, denn sie hilft, die falsterschen 
Wilstungen zu bewerten. Langerfristig betrachtet, also abge
sehen von den kurzdauernden Wirkungen akuter Krisen und Ka
tastrophen, wird der WiistungsprozeB im Lichte der gleichzei-
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tigen Neugrilndungen vor allem zu einern Problem des spatrnit
telalterlichen Strukturwandels im landlichen Siedlungssystem 
auf Falster. Diesem Gedanken sol!, unter Einbeziehung system
theoretischer Betrachtungsweise, in Kapitel 7.2 ausfiihrlicher 
nachgegangen werden. An dieser Stelle gilt es zunachst, die 
Neugrilndungen hinsichtlich ihrer Lage- und Ausstattungsmerk
male mit den Wiistungen und anderen Orten zu vergleichen. 

5.2 Die regionale verteilung der Neugrundungen 

Anders als die Wilstungen, zeigen die Neugrilndungen keine Ten
denz zur raumlichen Agglomeration. In Abbildung 5.2.l ist die 
Lage der neuen Dorfer eingetragen. Der Siidzipfel der Insel 
ist vollig frei von ihnen. Allein auf der Nehrung des B�t� 
nor (hier nicht eingetragen) lag fur einige Zeit im 16. und 
17. Jahrhundert die dorfliche Siedlung 88.+B�t� By, die erst
nach 1250 entstand. Fur sie ist ab 1552 eine Besiedlung mit
eingewanderten Hollandern gesichert. Nach den Schwedenkrie
gen 1657-60 waren einige Hofe wust. Im Jahre 1674 wurde aus
drei niedergelegten Hafen ein Meiereihof errichtet; 1680 ent

stand aus den letzten filnf Hafen ein neuer Meiereihof (J. P.
TRAP 1955, IV, 970). Da diese Siedlung als Dorf 1682 nicht
mehr bestand, muBte sie den Wustungen zugerechnet werden.

Auch die zentralen Gebiete der Insel sind frei von dorfli
chen Neugriindungen. Bis auf eines liegen alle neuen Dorfer 
in Kirchspielen mit KustenanschluB, und auch innerhalb die
ser Kirchspiele nehmen sie eine auffallig dezentrale, kilsten

nahe Lage ein. Damit liegen sie in den Gebieten, die um 1250 
durch geringe Siedlungsdichte und geringe Nutzungsintensitat 
gekennzeichnet sind (vgl. Abb. 3.2.2 und 3.2.6). Es bleibt 
zu prilfen, ob diese und andere zusammenhange signifikant 
sind, wie sie in ihrer Bedeutung fur die Siedlungsstruktur

entwicklung zu bewerten und wie sie zu begrilnden sind. 
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Abb. 5.2.1 Lage der Neugrtindungen nach 1250 
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5.3 Nerkmalsanalysen der Neugriindungen 

Die Merkmalsanalysen fiir die Neugriindungen werden analog dem 

Vorgchen bci den Wiistungen durchgefiihrt. Mittelwertsunter

schiede auf Dorfbasis werden iiber Kontingenztafeln durch Ho

mogenitatstests auf ihre Signifikanz iiberpriift und durch Kor

relationsrechnungen auf Kirchspielbasis erganzt. Die signi

fikanten Korrelationskoeffizienten sind der Tabelle E (An

hang) zu entnehmen. 

Die neuen Dorfer werden durch die Lagemerkmale, die Hofe-, 

Hartkorn- und Arealangaben der Matrikelliste van 168 2 , durch 

die Viehzahlung van 1657 und die Flachennutzungsauszahlungen 

der Matrikelkarten (vgl. Kap. 1.3) beschrieben. 

Eine Auswertung der Ortsnamen unter chronologischer Frage

stellung eriibrigt sich bei den Neugriindungen aus naheliegen

den Grunden. Das Suffix -thorp ist aber, wie die Beispiele 

Fjendstrup und Skjoltrup zeigen, auch nach 1250 noch produk

tiv in der Ortsnamengebung. Drei Neugriindungen haben einen 

Ortsnarnen auf -skov (Wald) und weisen damit auf Einrichtung 

der Dorfer in bewaldeter Umgebung hin. Eine Kombination mit 

-skov kommt sonst nur noch einmal, bei 19.Skovby, vor.

Alle Neugriindungen nehmen eine deutlich periphere Lage auf 

der Insel ein. Diese dokumentiert sich in allen drei Lage

parametern, namlich in der Distanz zum nachsten Nachbarort, 

zur Kiiste und zur zugehorigen Kirche. Das Merkrnal Distanz 

zur zugehorigen Kirche beschreibt die Lage eines Dorfes in 

seinern Kirchspiel. Wahrend sich Wiistungen und Orte mit Sied

lungskontinuitat ah 1250 hier kaum unterscheiden, nehmen die 

Neugriindungen in der Distanz zur Kirche ein deutliches Maxi

mum ein (Abb. 5.3.1). Die Auswertung der Kreuztabellierung 

von Neugriindungen gegen Orte mit Kontinuitat erweist diesen 

Unterschied als sehr hoch signifikant (x 2 
= 23,6790, l FG,

a =  0,0003). 

Ebenso deutlich wird die periphere Lage der Neugriindungen 

an ihrer mittleren Distanz zur Kiiste (Abb. 5.3.2). Im Mittel 

sind sie nur wenig mehr als l km vom Meer entfernt. Auch 
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Abb. 5.3.1 Mittlere D�stanz zur zugehorigen Kirche - Polygon 
und Idealschema; K=Orte mit Siedlungskontinuitat 
ab 1250, A=Alle 129 Siedlungen, W=WUstungen, 
N=NeugrUndungen nach 1250. 
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Abb. 5,3,2 Mittlere Distanz zur KUste - Polygon und Ideal
schema; K=Orte mit Siedlungskontinuitat ab 1250, 
W=WUstungen, N=NeugrUndungen nach 1250, 

Distanz 

w K N 

Abb. 5.J.J Mittlere Distanz zum nachsten Nachbarort - Polygon; 
W=WUstungen, K=Orte mit Siedlungskontinuitat ab 1250, 
N=Neugrilndungen nach 1250, 
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dieser Zusammenhang ist eehr hoch signifikant (KFeuztabellie

rung Neugriindungen gegen )rte mit Kontinuitat: x 2 
= 24,7387,

6 FG, a = 0,0004). 

SchlieBlich haben die ne1.en Dorfer auch die gr6Bten Distanzen 

zum jeweils nachsten Nach>arort (Abb. 5.3.3) und unterschei

den sich damit hoch signifikant von anderen Orten (Kreuzta

bellierung Neugriindungen,;egen Orte mit Siedlungskontinuitat: 

x 2 
= 18,6091, 5 FG, a = 0,02 3).

Wie schon die Wiistungen, Jnterscheiden sich auch die Neugriin

dungen kaum in ihrer Hoheiiber Normal Null von anderen Orten. 

Zwar liegen sie mit einermittleren Hohenlage von 10,7 m ii. 

NN um 2,2 m niedriger als Orte mit Siedlungskontinuitat, doch 

ist dieser Unterschied ni=ht signifikant. 

Die GroBe und Ausstattung der neuen Dorfer wird faBbar in 

den Hofe-, Hartkorn- und \realangaben der Matrikelliste von 

168 2 . In der mittleren Hofezahl unterscheiden sie sich nicht 

signifikant von den andenn Orten (12 ,9 : 14,1). Allerdings 

miissen ihre Hofe im Mittel kleiner gewesen sein als die der 

iibrigen Dorfer, denn in d!n Hartkornangaben fur die Hofe zei

gen sie eine signifikante negative Differenz von 2 7,6 Tdr, 

Hartkorn gegeniiber den alteren Orten (Tab. B, Anhang, Zeile 

HRTKHOEF: 52,9 80,5 Tdr. Hrtk.; x
2 

= 14,3579, bei 6 FG sig

nifikant mit a 0,02 59), 

Die in der Matrikelliste -,on 1682 genannten � sind die 

kleinsten, teils landwirt.3chaftlichen, teils nicht landwirt

schaftlichen Einheiten im Dorf. Huse sind die Wohnplatze von 

Katnern, Bediensteten der Haupthofe, aber auch von Handwer

kern und Fischern (vgl. C·)MMISSION 1844, 34), Dabei sind die 

"huse med jord" die kleimten landwirtschaftlichen Nebener

werbsstellen mit weniger 1ls einer Tonne Hartkorn; von ihnen 

getrennt werden die "huse uden Hartkorn", die nicht der Hart

kornbesteuerung unterlage�. In den huse med jord unterschei

den sich nun die neuen Do:fer signifikant von den anderen Or

ten; sie haben mehr als d:eimal so viele Nebenerwerbsstellen 

(3,4 : 1,0; x
2 

= 13,5981, bei 6 FG signifikant mit a= 0,0345).

Von den huse uden hartkorn, also den Wohnplatzen ohne Land, 
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haben die Neugriindungen im Mittel etwas, aber nicht signifi

kant weniger als andere Dorfer. Wegen der durchweg kiistenna

hen Lage der neuen Dorfer ist anzunehmen, daB die huse med 

jord vor allem von Fischern bewohnt waren, die einem gering

fiigigen landwirtschaftlichen Nebenerwerb nachgingen. Diese 

Annahme wird bestatigt durch das Beispiel des Fischerdorfes 

Hesnces, welches nicht in den Siedlungskatalog aufgenommen 

wurde (vgl. Kap. 5.1); dort gab es 1682 11 Fischerhauser mit 

einem geringfiigigen Landbesitz von insgesamt 2,1 Tdr. Land 

und 0,72 Tdr. Hartkorn. 

Um die Frage zu beantworten, ob die neuen Dorfer eventuell 

im Zuge einer spatmittelalterlichen Ausweitung des Siedlungs

und Wirtschaftsareals in Gegenden geringerer Bodenqualitat 

angelegt wurden, ist die Variable Bonitat zu untersuchen. 

Hier zeigt sich jedoch kein Unterschied zu den Gemarkungen 

der anderen Orte. Die negative Abweichung von 0,3 Tdr. Land 

pro Td. Hartkorn ist nicht signifikant (Tab. B, Anhang, Zei

le BONITAET) und verweist zudem eher auf bessere Bodenquali

tat der Neugriindungen. 

Auffallig dagegen ist eine Abweichung in der Flachennutzung 

der Gemarkungen von alten und neuen Dorfern. Die Flachen

nutzung wird gekennzeichnet durch die Anteile von Acker-, 

Weide- und Waldflachen an der Gesamtflache der Gemarkungen. 

Der Waldanteil betragt bei den Neugriindungen im Mittel 21,1 %, 

bei den anderen Orten dagegen nur 7,4 %. Dieser Unterschied 

erweist sich im Test auf Homogenitat als signifikant (x
2 

=

6,1675, a =  0,0458). 

In den Oaten der Viehzahlung von 1E57 schlieBlich sind kaum, 

jedenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen Neu

griindungen und anderen Orten festzustellen. DaB die Mittel

werte der variablen RINDER und KLEINVIE geringfiigig niedri

ger sind, liegt an der insgesamt etwas geringeren GroBe der 

neuen Dorfer, gemessen in Hartkorn der Hofe. 

Auf dem Aggregationsniveau der Kirchspiele konnen einige 

weitere korrelative Zusammenhange zwischen der Zahl der Neu

griindungen und anderen Merkmalen aufgedeckt werden. Die An-
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zahl der Neugrundungen irn Kirchspiel korreliert signifikant 

rnit: 

der rnittleren Distanz zur Kiiste 1682 r = -0,3249 (-)

der Siedlungsdichte um 1250 r = -0,3391 (-)

dem Waldanteil im Kirchspiel 1682 r = +0,4029 (+)

- der Nutzungsintensitat 1250 in
�rtug/G pro qkrn Landflache r = -0,4134 (-)

der Gesarntflache des Kirchspiels r = +0,4434 (++)

AuBerdem ergeben sich weitere Abhangigkeiten von GroBen- und 

Ausstattungsmerkmalen des 17. Jahrhunderts, die aber alle 

zugleich auch rnit der Gesarntflache des Kirchspiels korrelie

ren und sornit indirekt durch diese wiedergegeben werden. Ins

gesarnt wird deutlich, daB die falsterschen Neugriindungen nach

1250 in groBen, kiistennahen und waldreichen Kirchspielen lie

gen, die um 1250 noch durch geringe Nutzungsintensitat ge

kennzeichnet waren. 

Fa8t man die Ergebnisse der Merkrnalsanalyse zusarnrnen, so 

laBt sich fur die Neugriindungen - analog zu den Wiistungen -

ein Katalog von Merkmalsauspragungen zusamrnenstellen, der 

sie kennzeichnet. Die durchschnittliche falstersche Neugrun

dung 

- nimrnt irn Kirchspiel eine periphere Lage ein;

- ist mit 1,8 km Distanz signifikant weiter vom nachsten

Nachbarort entfernt als Wustungen und Orte mit Siedlungs

kontinuitat ab 1250;

- liegt in den Kirchspielen, die urn 1250 eine geringe Sied

lungsdichte und geringe Nutzungsintensitat hatten;

- liegt stets in Kustennahe und unterscheidet sich damit

deutlich von Wustungen und anderen Orten;

- unterscheidet sich in der Hohenlage iiber Normal Null nicht

signifikant von anderen Dorfern;

- ist nicht an eventuelle schlechtere oder bessere Bodenbe

dingungen gekniipft;

- unterscheidet sich in der Hofezahl nicht von anderen Dor

fern, hat jedoch irn Mittel etwas kleinere Hofe und weniger

bewirtschaftete Flache;
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- hat signifikant mehr kleine Nebemerwerbsstellen (huse med 

jord) als andere Orte, was in einer groBeren Bedeutung der 

Fischwirtschaft(aufgrund der Kiistennahe) begriindet liegt; 

- hat einen groBeren Waldanteil in der Gemarkung;

liegt in waldreichen Kirchspielen;

unterscheidet sich in den Oaten der Viehwirtschaft nicht

von anderen Orten.

In Abbildung 5.3.4 sind noch einmali die wesentlichen Merk

male, die in signifikantem Zusammenhang mit den Neugrilndun

gen stehen, zusammengestellt. In ih,nen sind die siedlungs

strukturbestimmenden Variablen zu sehen, die quantitativ 

nachweisbar und im Zusammenspiel den Landesausbau des Spat

mittelalters steuern. Auf Dorfbasis sind Zusammenhange mit 

der Distanz zur Kilste, der Lage im Kirchspiel, der GroBe 

und der Entfernung zum nachsten Nachbarort festzustellen. 

Auf Kirchspielbasis kommen die Siedlungsdichte und Nutzungs

intensitat des Mittelalters, die Kirchspielflache und die 

Waldflache im Kirchspiel hinzu. 

Die meisten der hier behandelten Neugrilndungen entstanden 

vor ea. 1500. Es mu8 mit einiger Sicherheit ausgeschlossen 

werden, daB die agrarokologischen Rahmenbedingungen der kii

stennahen Flachen, auf denen die neuen Dorfer angesiedelt 

sind, sich in den Jahren zwischen 1250 und 1500 durch even

tuelle Meeresspiegelschwankungen so verbesserten, daB aus 

vorher unbrauchbarem Land die Lebensgrundlage fur neue Der

fer werden konnte. s. GISSEL (1978, 79) hat zwar angenommen, 

da8 ein Teil der Neugrilndungen dort entstand, wo die Land

hebung gewirkt habe; dem kann nach dem Stand der Kenntnis 

ilber Art und Ausma8 der Meeresspiegelanderungen im betref

fenden Zeitraum jedoch nicht zugestimmt werden. Fur ganz 

Falster ist vielmehr mit einer allerdings sehr geringfilgi

gen Landsenkung zu rechnen, die ihr Maximum an der Sildspitze 

der Insel erreicht (Kap. 2.2). Physische EinfluBfaktoren als 

Grund fur die Anlage neuer Dorfer nach 1250 an der Periphe

rie der Insel sind folglich auszuschlieBen. 

Welches konnen dann die Grilnde fiir die Neuanlage dieser Dor-
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fer sein? Zunachst ist festzuhalten, daB es sich um einen 

Vorgang wirklicher Neukolonisation in vorher nicht besiedel

ten Gebieten handelt. Die neuen Dorfer werden in waldreichen 

Gegenden angelegt und haben auch 1682 noch einen hohen Wald

anteil in ihren Gemarkungen. Drei van ihnen haben eine Orts

namenendung auf -skov, die in die gleiche Richtung weist. 

Die Kirchspiele, in denen sie entstehen, waren um 1250 durch 

geringe Nutzungsintensitat und geringe Siedlungsdichte ge

kennzeichnet. Es sind die kilstennahen Gebiete, welche der 

mittelalterliche Kolonisationsvorgang - trotz sehr dichter 

Besiedlung im Innern der Insel - noch freigelassen hatte, 

weil Ansiedlungen dort wegen der fiir jene Zeit iiberliefer

ten Wendeniibergriffe van See her zu unsicher waren. Es fallt 

auf, daB die relativ spaten Griindungen Y2.!:, 1250 (-thorp-Orte) 

die Kiiste meiden und dadu�ch vor allem im siidlichen Zentrum 

Falsters die Dorfdichte stark erhohen, obwohl an der Peri

pherie noch Land zur Verfiigung stand. Hier muB bis ins hohe 

Mittelalter mit der Gefahrdung von auBen ein starker push

Faktor gewirkt haben, der den in Kapitel 3.2 beschriebenen 

Siedlungsdichtegradienten zur Kiiste hin aufrecht erhielt 

und erst durch die Wendenziige Valdemars des GroBen im 13. 

Jahrhundert beseitigt werden konnte. 

Ein weiterer Faktor, der die Einrichtung neuer Dorfer gera

de an der Kiiste begiinstigte, wird der Handel mit Agrarpro

dukten gewesen sein, s. GISSEL (1978, 86) erwahnt den Ge

treideexport nach dem europaischen ?estland und Norwegen, 

der fur die danische Agrarwirtschaf� des spaten Mittelalters 

von groBer Bedeutung war und der in seinen Schwankungen so

gar Wiistungsursache geworden sein kann. Dieser Handel be

diente sich natilrlich des Seetransports und war auf Landungs

stellen angewiesen. Kiistennahe Standorte muBten also, sobald 

die Verunsicherung durch die Wendenubergriffe ausgeschaltet 

war, an Attraktivitat gewinnen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB die spatmittel

alterlichen und friihneuzeitlichen Neugrilndungen jene Leer

stellen des hochmittelalterlichen S:edlungsmusters fiillen, 
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die aufgrund nun veranderter Rahmenbedingungen - und hier 

sind nicht die physischen gemeint - besiedelbar und attrak

tiver geworden sind. 
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6 Die Entwicklung des Dorfes Kippinge 

Auf die Entwicklung des Dorfes Kippinge ist in dieser Arbeit 

schon an verschiedenen Stellen hingewiesen worden. Sie stellt 

in mehrfacher Hinsicht einen interessanten Sonderfall dar 

und soll deshalb bier ausfiihrlicher dargelegt werden. Die 

Gemarkung Kippinge war Gegenstand intensiver archaologischer 

und geographischer Untersuchungen, die in enger Zusammenar

beit des danischen �degirdsprojektes mit dem Kieler SFB 17 

durchgefiihrt wurden. 

6.1 Fragestellungen in Kippinge 

Die Falsterliste von 1250 nennt fur das Kirchspiel 8.Kippinge 

nur ein Dorf mit Namen Kyppingi. Es ist ein groBes Kirchdorf 

mit 14 Bol. Auf jedes Bol entfallen 1 Mark und 8 �rtug, also 

jeweils 32 �rtug pro Bol. Zurn groBten Teil ist das Dorf im 

Besitz freier Bauern. Der Konig hat 1/2 Mark Land in Kippin

ge, ebenso ein Adliger namens Woghcen. Dieser Woghcen besitzt 

auBerdem noch 16 �rtug in 21.Nr. Vedby, 3 �rtug in 17.Skerne 

und 6 �rtug in 43.�nslev. 

Der Ort 31.�ster Kippinge wird zum erstenmal 1338 urkundlich 

erwahnt, und 32.Vester Kippinge taucht 1426 erstmals in ei

ner Urkunde auf. Da das Prafix "�ster" ohne ein westliches 

Pendant keinen Sinn ergibt, ist davon auszugehen, daB beide 

neuen Orte, die um 1250 noch nicht existieren, gleichzeitig, 

und zwar vor 1338 entstehen. 

Die "celdste originalkort" (Flurkarte) von 1785 zeigt in der 

Gemarkung Kippinge die beiden neuen Orte als reguliert an

gelegte StraBendorfer in Nord-Siid-Ausrichtung, wie sie auch 

heute noch anzutreffen sind. Ungefahr in der Mitte zwischen 

ihnen liegt, unmittelbar am Ufer der heute verlandeten und 

1840-42 eingedeichten Kippinge -vig (siidlicher Teil der Vaalse 

vig), ihre gemeinsame Kirche mit Namen Kippinge kirke. Ein 

groBeres, siidlich der Kirche gelegenes Flurstiick tragt den 

Namen "Gamle Bye Tofter" und deutet damit auf die Lage des 
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alten, heute wiisten Dorfes Kippinge bin. 

Aus der geschilderten Quellenlage laBt sich folgender SchluB 

ziehen: Das groBe Kirchdorf Kippinge wird irgendwann zwischen 

1250 und 1338 aufgegeben. Statt seiner entstehen zwei neue, 

kleinere Dorfer mit reguliertem GrundriB westlich und ost

lich der Kirche, welche bis heute bestehen bleibt. Die Neu

grilndungen liegen innerhalb der Gemarkungs- und Kirchspiel
grenzen von Kippinge. Damit liegt in Kippinge eine Mischung 

aus allen bereits behandelten Entwicklungsformen von Dorfern 

vor: Elemente der Wustung, Neugrundung und Verlegung sind 

hier kombiniert; hinzu kommt die fur Falster singulare Er

scheinung der Dorfteilung. Aus dieser Situation ergibt sich 

eine Reihe von Fragestellungen, die durch die im folgenden 

beschriebenen Phosphatkartierungen, die Luftbildauswertung 

sowie die Ausgrabungen des danischen �degirdsprojektes einer 

Beantwortung nahergebracht werden sollten: 

- Welches ist die genaue Lage des alten Kippinge?

- Welche AusmaBe hatte es?

- Welche Lagebeziehung bestand zur Kirche?

- War es eine geschlossene Siedlung oder gab es mehrere

verstreute Hofanlagen?

- Batte auch das alte Kippinge schon eine regulierte Dorf-

form wie die neuen Siedlungen?

Vor allem die letzte Frage ist von besonderem Interesse fur 

das Problem der Verlegungsgrunde auch der anderen verlegten 

Dorfer auf Falster (Kap. 4.1). Dariiberhinaus sollten die 

archaologischen Ausgrabungen durch Mitarbeiter des �degirds

projektes weitere Kenntnisse uber die Datierung und die raum

liche Entwicklung des Dorfes liefern. 

6.2 Luftbildauswertung in Kippinge 

wuste Siedlungsplatze hinterlassen an ihrem ehemaligen Stand

ort eine Reihe von Spuren im Boden, die auch nach langer Zeit 

noch mehr oder minder deutlich erkennbar sein konnen. Mei-
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stens sind aber diese Spuren ohne weitere Hilfsmittel im Ge

lande nicht mehr oder nur schwer als solche zu identifizie

ren. Hier mussen naturwissenschaftliche Prospektionsverfah

ren zum Einsatz kommen, die vor allem auf Anregung und Nach

frage der Archaologie im Bereich der Geowissenschaften ent

wickelt wurden. 

In besonders gunstigen Fallen sind siedlungsanzeigende Spu

ren schon oberflachlich mit bloBem Auge sichtbar, sei es an

hand von dunklen oder hellen Verfarbungen des unbedeckten 

Bodens oder durch Wuchsanomalien in der Vegetationsdecke. 

Die Siedeltatigkeit stellt immer einen anthropogenen Ein

griff in die Struktur der oberen Bodenhorizonte dar, dessen 

Auswirkungen vor allem auf die Bodenfarbe, das Bodengefuge 

sowie die Wasser- und Nahrstoffversorgung der Pflanzen auch 

noch nach sehr langer Zeit nachweisbar sind. Diesen Umstand 

nutzte schon fruh die Luftbildarchaologie, die seit Beginn 

dieses Jahrhunderts betrieben wird (I. SCOLLAR 1965, 11-15). 

Von groBem Nutzen konnen speziell angefertigte Schragauf

nahmen aus geringer Flughohe, neuerdings auch unter Verwen

dung von Infrarot- und Falschfarbenfilmen, sein. Von Nach

teil ist dabei jedoch - will man hier die volle Aussagekraft 

erreichen - der groBe Aufwand. Die Sichtbarkeit der gesuch

ten Objekte wechselt stark mit der Jahreszeit, dem Wetter 

und dem Sonnenstand; wiederholte Befliegungen sind deshalb 

hier unumganglich. 

Weit weniger aufwendig ist die stereoskopische Auswertung 

der im Auftrag offentlicher Institutionen angefertigten re

gularen Senkrechtluftaufnahmen. Ihre Nutzlichkeit betonte 

vor allem J. BRADFORD (1957). Aufgrund der bei Betrachtung 

uberlappender Bildpaare erzielten breiten Stereobasis ent

steht ein stark uberhohtes Reliefbild, das im gunstigen 

Fall kleinste Niveauunterschiede und Verfarbungen von Boden 

und Vegetation zeigt, die sonst nicht erkennbar sind. Ob 

dieser giinstige Fall eintritt, ist jedoch weitgehend dem 

Zufall des vorgegebenen Aufnahmezeitpunktes uberlassen • .

Nachteilig wirkt sich auBerdem die stets groBe Aufnahmehohe 
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aus. Dennoch empfiehlt es sich, diese in den meisten Fallen, 

so auch hier, bereitliegende Quelle zu nutzen. 

Im Falle Kippinge konnte auf Senkrechtluftbilder des Geoda:

tisk Institut Kopenhagen aus dem Jahre 1974 zurilckgegriffen 

werden (Streifen C, Bilder 58-60, MaBstab 1:21000). Abbil

dung 6.2.1 zeigt das Ergebnis der stereoskopischen Luftbild

auswertung in einer Skizze, in welche die siedlungsindizie

renden Merkmale eingetragen sind. Diese Strukturen konnten 

Kippinge 

0
1--___ s_o.,.

om l 

Abb. 6.2.1: Luftbildbefunde in der Gemarkung Kippinge 

wegen der groBen Aufnahmehohe nur schematisch dargestellt 

werden. Es sind nur die sicher als Siedlungsspuren auszu

machenden und in einer anschlieBenden Gelandebegehung ilber

prilften Bodenverfarbungen eingezeichnet. Diese !assen sich 

grob in drei raumlich separierte Gruppen gliedern: eine 

Gruppe beiderseits der StichstraBe nach Nordosten auf die 

fossile Kippinge vig zu, wenig sildostlich der Kirche; eine 
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zweite, kleinere Gruppe im Silden: eiine letzte, groBere Gruppe 

siidsudwestlich der Kirche zwischen den StraBen. 

Diese Luftbildbefunde bestatigen zwnachst einmal die vermu

tete Lage eines wiisten Dorfes van n1icht geringer Ausdehnung 

siidlich der Kirche von Kippinge. Si.e lassen noch keine zwin

genden Schliisse auf die Struktur deis Ortes zu: immerhin deu

tet der Befund darauf hin, daB wohl. nicht mit einer linearen 

Anordnung des Dorfgrundrisses zu reichnen ist und daB dariiber

hinaus nicht nur die unmittelbare UJmgebung der Kirche besie

delt war. 

6.3 Phosphatuntersuchungen in Kipp•inge 

Weitere Hinweise auf Lage, Ausdehnwng und Anordnung des wii

sten Dorfes Kippinge sollte eine groBflachige Phosphatunter

suchung liefern. Die siedlungsgeographische Phosphatmethode 

schlieBt aus dem Vorhandensein iiberdurchschnittlicher Phos

phatanreicherungen im Boden auf die ehemalige Prasenz von 

Siedlungen. Sie geht dabei von der Basishypothese aus, daB 

- der Boden an Orten menschlicher Siedlungstatigkeit eine

starke Zufuhr an Nahrstoffen erhalt, von denen besonders

- das Phosphat aufgrund seiner besonderen Eigenschaften sehr

lange im Boden erhalten bleibt.

Die einschrankenden Randbedingungen, die fur die sinnvolle 

Anwendung der Phosphatmethode erfiillt sein miissen (vgl. R. 

ZOLITZ 1980 sowie 1982), sind fiir das vorliegende Untersu

chungsgebiet gegeben: Die Flache ist nahezu eben, sie zeigt 

keinen raschen Wechsel von Bodenarten und Bodentypen und ihre 

Nutzung war mit hoher Wahrscheinlichkeit uber lange Zeitraume 

gleichma8ig. Storfaktoren sind also weitgehend ausgeschaltet; 

wo sie dennoch auftreten, finden sie Eingang in die Interpre

tation. 

Die Bodenproben wurden auf der Grundlage eines orthogonalen 

Gitternetzes im 50 m-Abstand aus dem Ap-Horizont entnommen,

da anzunehmen war, daB die Siedlungsbefunde durch die Pflug-
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arbeit in ihn eingemisch: sind. An einer Stelle, an der schon 

oberflachlich mit bloBemAuge deutlich sichtbare Bodenverfar

bungen auftraten (vgl. K,p. 6.2, Abb. 6.2.1 und im Text be

schriebene Gruppe 1 von ;uftbildbefunden), wurde zusatzlich 

eine Detai.laufnahme mit ,inem Probenabstand von 10 m durch

gefiihrt. 

Die Bodenproben wurden a1f ihren Gehalt an zitronensaurelos

lichem Phosphat untersuclt. Die colorimetrischen Messungen 

wurden am Photometer unt,r Verwendung von Durchlaufglaskiivet

ten und Spektralfilter He 578 nm durchgefiihrt. Die am Photo

meter gemessenen Extinkt:onen wurden anhand einer Eichkurve, 

die auf den Mittelwerten der mehrfach wiederholten Eichreihe 

beruht, in die Mengeneinleit parts per million (ppm) - bezo

gen auf das Element P - ungerechnet. 

Die Ergebnisse von Phosplatkartierungen in der Flache werden 

gewohnlich in Isolinienkirten dargestellt. Alle Isoliniendar

stellungen metrischer Merkmale entstehen durch Interpolation 

zwischen den Werten einer notwendigerweise fragmentarischen 

raumlichen Stichprobe. Ef wird dabei angenommen, daB in dem 

Raum zwischen den Probenpinkten, iiber den keine Informatio

nen vorliegen, eine mehr oder weniger kontinuierliche Ver

teilungsfunktion der MeBi.,.erte anzutreffen ist. Es bleibt je

doch zu priifen - was bislang selten geschieht - ob der ge

wahlte MeBpunktabstand (�ier: SO m) iiberhaupt die Interpola

tion zwischen den Probenentnahmepunkten zulaBt, mit anderen 

Worten: ob die einzelne Probe iiberhaupt Reprasentant der sie 

umgebenden Flache ist. Bei der Konstruktion von Isolinien

planen muB namlich vorausqesetzt werden konnen, daB die raurn

liche Reichweite eines Wertes hinreichend groB ist, um die 

Interpolation zwischen benachbarten Punkten zu gestatten. 

Eine Isolinienkarte auf d�r Grundlage von Proben, deren Di

stanz iiber der Reichweite ihrer Aussage liegt, ware als grund

satzlich falsch und nicht nur als von minderer Qualitat an

zusehen. Aus ihr konnten keine, wie hier beabsichtigt, wei

tergehenden Schliisse gezo;en werden. 

Die von G. MATHERON (1963) entwickelte Variogrammanalyse ist 

ein geostatistisches Verfahren, das Antwort auf die gestellte 
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Frage gibt (vgl. auch P. DELFINER 1975 und R. Z5LITZ 1983). 

Sie geht von der Grundannahme aus, daB die punktuell gewon

nenen MeBwerte nur so weitreichende Aussagekraft haben, wie 

die MeBwertunterschiede mit wachsender Distanz zwischen den 

MeBpunkten ansteigen. 

Die Analyse wird folgendermaBen durchgefiihrt: Es werden die 

MeBwertvarianzen zwischen Punktepaaren zum jeweiligen Abstand 

zwischen diesen Punkten in Beziehung gesetzt. Im Verlauf der 

Analyse wird jeder Punkt mit jedem anderen einmal zu einem 

Punktepaar zusammengefaBt. Fur beliebig zu wahlende, zuneh

mende Entfernungen wird die mittlere Varianz y (h) berechnet 

und in einem Diagramm gegen die Distanz abgetragen. Das Er

gebnis ist dann eine Menge von Punkten im Koordinatenkreuz 

von Varianz und Distanz, die sich mehr oder weniger gut durch 

eine Kurve verbinden lassen. Solange die Varianzen nun mit 

wachsender Entfernung zwischen den Probenpunkten steigen, 

kann davon ausgegangen werden, daB die punktuell gewonnenen 

MeBwerte auch flachenhafte Aussagekraft haben. Diese reicht 

maximal bis zu der Entfernung, von welcher an die Variogramm

kurve wieder abfallt oder sich asymptotisch einern Maximum na

hert. Zwischen Punktepaaren, deren Distanz jenseits dieses 

Schwellenwertes liegt, ist prinzipiell keine Interpolation 

mehr moglich. 

Der Verlauf und die Eigenschaften der Variogrammkurve lassen 

weitere Riickschliisse auf die raumliche Struktur der unter

suchten Merkmale zu. Schneidet die Kurve die Ordinate nicht 

im Nullpunkt, sondern erst bei hoheren Varianzwerten, so 

liegt der sog. "nugget effect" vor. Das kann grundsatzlich 

zwei Ursachen haben: Entweder liegen Diskontinuitaten im N!h

bereich der Proben vor, oder es ha�delt sich um MeBfehler. 

Eine Entscheidung zwischen beiden �oglichkeiten ist nur un:er 

Heranziehung weiterer Informatione� moglich. 

Ein waagerechter Kurvenverlauf deu:et auf Zufallsverteilung: 

Die MeBwerte sind unkorreliert fiir Punkte mit beliebiger Ent

fernung, also unabhangig davon, wie dicht diese beieinande: 

liegen. 
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Ist die Datenmenge hinreichend groB, so kann es sinnvoll sein, 

nicht nur ein richtungsunabhangiges, sondern zusatzlich ver

schiedene richtungsabhangige Variogramme zu erzeugen. Weichen 

namlich die Richtungsvariogramme einer Untersuchungsflache 

voneinander ab, so spricht man von Anisotropie. Aus anisotro

pen Variogrammen kann man gerichtete Strukturen ablesen. Die

se Frage ist besonders fur die vorliegende Problemstellung 

in Kippinge von Interesse, da hier gerichtete Strukturen ein 

Indiz fur eine regelmaBige Anlage des wiisten Dorfes waren. 

Abbildung 6.3.1 zeigt die Variogrammkurven fiir die groBfla

chige Phosphatkartierung der Gemarkung Kippinge. Dargestellt 

sind die Kurvenverlaufe fur zwei verschiedene Richtungen (1 

und 4) und das richtungsunabhangige Variogramm (5). 

Die Kurven zeigen einen kontinuierlichen Verlauf. Sie errei

chen ihren Varianz-Schwellenwert (sill) erst bei einer Di

stanz von 300 Metern. Damit ist sichergestellt, daB die der 

Untersuchung zugrundeliegende Probenentnahmedichte von 50 m, 

auch bei der zu erhebenden Forderung nach einem groBen Si

cherheitsbereich, fur die Konstruktion einer Isolinienkarte 

durch Interpolation deutlich ausreicht. 

Alle Variogramme zeigen einen nugget effect oberhalb y (h) 

� 2000. Diese Erscheinung, die in dieser GroBenordnung nicht 

auf MeBungenauigkeiten zuruckzufuhren sein kann, wurde mehr

fach bei Phosphatkartierungen auf Ortswustungen beobachtet 

und kann als charakteristischer Siedlungsrandeffekt gedeutet 

werden. Ehemalige Siedlungen zeichnen sich durch flachige 

P-Maxima aus, die in ihren Randbereichen groBe Gradienten

zur niedriger phosphatierten Umgebung hin haben. In diesen 

Randbereichen sind die MeBwertvarianzen auch bei geringen 

Entfernungen schon relativ hoch (R. zaLITZ 1983). 

Von besonderem Interesse ist die Frage nach eventuellen ge

richteten Strukturen. Sie ist im vorliegenden Fall eindeutig 

negativ zu beantworten. Alle Richtungsvariogramme, einschlieB

lich der nicht abgebildeten, erreichen ihre range zwischen 

300 und 500 Metern und zeigen keinerlei Anisotropie. Folg

lich kann nicht auf gerirwhtete Strukturen geschlossen werden. 
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Abb. 6.3.1 Variogramme der Phosphatkartierung Kippinge. 
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Als Gegenbeispiel einer Phosphatkartierung mit anisotropen 

Variogrammstrukturen, die auf einer auch archaologisch nach

gewiesenen gerichteten Anordnung von Siedlungsbefunden be

ruhen, sei hier die Untersuchung vom Bosauer Mohlenkamp (Ost

holstein) herangezogen. Dort wurde ein slawisches Dorf aus

gegraben, das im wesentlichen entlang eines Seeufers ausge

richtet war. Abbildung 6.3.2 zeigt die Variogrammkurven der 

Phosphatkartierung auf dieser Flache. Die Richtungen l und 3 

stehen senkrecht aufeinander, Kurve 5 stellt wieder das rich

tungsunabhangige Variogramm dar. Das Richtungsvariogramm 1 

zeigt eine ausgepragte Anisotropie gegenuber den anderen Kur

ven. Es erreicht, im Gegensatz zu diesen, seinen sill bereits 
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bei einer Distanz von knapp 100 M�tern. Daraus laBt sich auf 

gerichtete Strukturen der Phosphatierung und damit der Sied

lung schlieBen (vgl. R. Z�LITZ 19810, 32). Dieses Beispiel 

mag das Fehlen von gerichteten Strukturen im Fall des wiisten 

Kippinge hervorheben. 

Das Ergebnis der Phosphatkartierurog in Isolinienform ist in

Abbildung 6.3.3 dargestellt. Im we:sentlichen zeigen sich im 

Untersuchungsgebiet drei hoch phos:phatierte Bereiche: die 

Umgebung der Kirche mit den sich lliach Siidosten anschlieBen

den Xckern, ein hiervon unabhangiqer Bereich im Siidwesten 

der Kirche und ein an �ster Kippi�ge westlich anschlieBen

des, sehr hoch phosphatiertes Gebiet. 

Das letztgenannte Areal sind die i ntensiv bewirtschafteten, 

dorfnahen Xcker und zum Teil Garten. Die beiden westlichen, 

kleinen Maxima dieser Flache liegen in Bodensenken. Die Lage 

der P-Anreicherungen nahe �ster Kippinge beschrankt sich 

deutlich auf den alteren Bereich des Dorfes, wie er auch auf 

alteren Karten zu erkennen ist. Die siidlichsten Bauten sind 

Jungere Anlagen. Die P-Anreicherungen nahe �ster Kippinge 

sind auf die in Dorfnahe immer besonders intensive histo�i

sche und vor allem rezente Nutzung und Diingung zuriickzuf1h

ren und somit fiir die siedlungskundliche Fragestellung o�ne 

Belang. 

Besonderes Interesse vor dem Hintergrund der oben genann:en 

Fragen muB die P-Anreicherung siidwestlich der Kirche finden. 

Es handelt sich hier sehr wahrscheinlich um den Bereich, in 

dem das alte Kippinge gelegen hat. Die P-Verteilung legt den 

SchluB nahe, daB es sich um keine regulierte Anlage etwa im 

Sinne eines StraBendorfes (wie bei den Neugriindungen �ster 

und Vester Kippinge) gehandelt hat. Die Umrisse des P-Ma1i

mums und die relative innere Homogenitat !assen eher auf ein 

Haufendorf schlieBen. 

Die P-Anreicherung um die Kirche findet ihre Begriindung �u

nachst natiirlich in der Kirche selbst mit dem zugehoriger 

Friedhof. Doch ist dariiberhinaus, besonders nach Siidoster 

zu, ebenfalls intensive Besiedlung als gesichert anzunehnen. 
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In diesem Bereich liegt auch die Detailkartierung im 10 m

Abstand (Abb. 6.3.4). Hier ist ein Ausschnitt des Siedlungs

randes erfa8t. Die Isolinien zeigen die erwahnten starken 

Gradienten zum unbesiedelten Gebiet hin. Der hoch phospha

tierte Bereich deckt sich auffallend gut mit den hier beob

achteten oberflachlichen Bodenverfarbungen und den Luftbild

befunden. Die Maxima uber 450 ppmP zeigen moglicherweise die 

ungefahre Lage von Hausern oder Hofstellen • 

. 
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Abb. 6.3.4: Phosphatverteilung Kippinge, Detailkartierung 
- Zitronensaurelosliches P

Es bleibt noch das Maximum an der StraBenkreuzung zu erkla

ren. Dieses, wie auch die beiden weiteren unmittelbar an der 

Stra8e, sind auf die in der Regel an solchen straBennahen 

Stellen angelegten Mieten und Stapelplatze im Rahmen der ge-
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genwartigen Bewirtschaftung zuruckzufilhren. Das Maximum in 

der Nahe des im Sildwesten gelegenen Hofes findet seine Be

grundung ebenfalls in rezenten Einflilssen. 

Von siedlungskundlicher Bedeutung konnen schlieBlich noch 

die beiden Maxima auf dem groBen Acker sein. Da in ihrem Be

reich auBer einigen neolithischen Abschlagen keine Artefakte 

zu finden waren, kann ihr Ursprung in steinzeitlichen Wohn

platzen liegen. 

Vergleicht man die Ergebnisse von Phosphatkartierung und 

Luftbildauswertung miteinander, so stellen sich gute tlber

einstimmungen heraus. Siedlungskundlich aussagekraftige P

Maxima und Luftbildbefunde decken sich weitgehend. Auch eine 

moglicherweise zweikernige Dorfanlage mit besiedelten Berei

chen siidostlich und siidwestlich der Kirche, die aber auch 

auf zwei Phasen der Besiedlung zuriickzufilhren sein kann, 
ist in den Ergebnissen beider Methoden angedeutet. Hierilber 

liefern die im folgenden Kapitel zusammenfassend referier

ten Ausgrabungen weitere Aufschlilsse. 

Es kann festgehalten werden: Die Wiistung des alten Kirch

dorfes Kippinge kann, als Bestatigung historischer Ouellen, 

sildlich der Kirche lokalisiert werden. Eine regulierte Form 

der Anlage, wie sie sich in den aus dem alten Kippinge her

vorgehenden Neugrilndungen �ster und Vester Kippinge dar

stellt, ist aufgrund der Luftbildbefunde, der P-Verteilung 

und des Fehlens anisotroper Strukturen in den Variogrammen 

wenig wahrscheinlich. 

6.4 Ergebnisse der archaologischen Ausgrabungen 

Im Jahr 1979 konzentrierten sich die falsterschen Ausgrabun

gen des �deg�rdsprojektes auf Kippinge. An dieser Stelle 

konnen nur die Ergebnisse, die J.-i. PEDERSEN (1980) als 

Grabungsleiter veroffentlichte, zusammenfassend referiert 

werden. Die Kirche von Kippinge, ein typischer friihgotischer 

Bau, liefert einen ersten Hinweis zur Datierungr sie kann 

nicht sehr viel alter als das Erdbuch Konig Valdemars II. 
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(1231/50) sein. 

Die Ausgrabungen muBten sich aus finanziellen Grunden auf 

kleine Schnitte und Probeschiirfungen, vor allem auf dern er

wahnten gammelby-Acker, beschranken. Dabei sollten moglichst 

chronologische Einheiten aufgespiirt werden, wie sie am ehe

sten in Abfallgruben, Brunnen und Pfostenlochern zu erwarten 

sind. Das Fundrnaterial, das dabei zutage karn, ist insgesamt 

recht reichhaltig. Die haufigste Fundgattung war die Kera

mik; in ihr kommt, der chronologischen Reihenfolge nach ge
ordnet, slawische Ware, Kugeltopfkerarnik, graublaue Ware, 

rotgebrannte Ware, glasierte Ware und Steinzeug vor. Weitere 

Fundgattungen waren Knochenwerkzeuge, Eisengegenstande, we

nig Bronze, Wetzsteine, Mahlsteine (aus Norwegen) und schlieB

lich ein vergoldetes Enkolpion aus der Gegend von Kiew. 

Auf der Grundlage dieses Fundrnaterials lieB sich die Besied

lungsdauer des alten Kippinge auf ungefahr 1100 bis 1300 da

tieren. Die obere Grenze ist dabei recht sicher, die untere 

kann moglicherweise noch weiter zuriickverlegt werden. 

Weiterhin lieB sich eine interessante horizontale Stratigra

phie erkennen. Die friihe Keramik kam gehauft in der Urngebung 

der Kirche, also direkt an bzw. nahe bei dem ehemaligen Ufer 

vor; die spate Keramik konzentrierte sich auf das Gebiet siid

westlich der Kirche, das auch bei der Phosphatkartierung als 

geschlossenes Siedlungsareal zu erkennen war. Daraus ist zu 

folgern, daB die Siedlung von einer friihen ufernahen Lage 

weiter nach Siidwesten verlegt wurde. Dieser Befund stirnrnt 

recht gut rnit der zweikernigen Phosphatverteilung in Kippinge 

iiberein (Kap. 6.3). 

J.-g. PEDERSEN (1980) vermutet aufgrund der Irnportfunde in 

Kippinge und der spatwikingerzeitlichen Fundverteilung irn 

Norden Falsters, daB Kippinge in seiner Handelsfunktion die 

vorgangersiedlung zu Stubbek�bing war und letztere eine spa

tere Griindung sei. Dafiir spricht, daB die ungeschiitzte Lage 

Stubbek�bings, direkt am Storstr�mmen, auf eine Griindung 

erst nach der Zeit der Wendeniiberfalle deutet. Die spatwi

kingerzeitlichen Funde auf Falster konzentrieren sich irn 



- 119 -

Nordwesten der Insel, in der Umgebung Kippinges, wahrend der 

Raum um Stubbek�bing fast fundleer fur diese Zeit ist. Auch 

die Importfunde von Kippinge, die aus Mecklenburg, Norwegen 

und RuBland stammen, sprechen fur eine Handelsfunktion des 

alten Kippinge, wie ja letztlich auch seine GroBe. Denkbar 

ist, daB mit einer Schwerpunktverlagerung vom Handel zur 

Landwirtschaft in Kippinge auch eine Verlegung der Siedlung, 

von der Kuste in die Gemarkung hinein, stattfindet. 

6.5 Kippinge als Grenzfall dorflicher Entwicklung 

auf Falster 

FaBt man alle fur Kippinge verfugbaren Untersuchungsergeb

nisse zusammen, so stellt sich seine Entwicklung folgender

maBen dar: Der Ort wird um 1100, vielleicht auch etwas fril

her, am Ofer der Kippinge vig gegrundet. Eine wikingerzeit

liche vorgangersiedlung in der naheren Umgebung ist nicht 

bekannt, aber moglich. Der Platz an der Bucht hat zwei Vor

teile: Er ist an den Seeverkehr angebunden und dennoch ge

schiitzt vor Ubergriffen von See. Die Bewohner leben von der 

Landwirtschaft, der Fischerei und von einem Handel, der bis 

Norwegen, Mecklenburg und RuBland reicht. Aufgrund der giin

stigen Lage und der damit verbundenen Mehrfachfunktion wachst 

der Ort stark an. Etwa um 1200 wird die heute noch bestehen

de Kirche am Ufer der Bucht erbaut. Als nach den Wendenzugen 

Valdemars des GroBen, bei veranderten Rahmenbedingungen also, 

Kippinge in seiner Handelsfunktion von dem nun giinstiger ge

legenen Stubbek�bing abgelost wird, muB man sich in Kippinge 

auf die Landwirtschaft konzentrieren. Deshalb ruckt die Sied

lung im 13. Jahrhundert von der Kiiste fort, mehr in die Ge

markung hinein, die so besser zu bewirtschaften ist. Das 

Dorf ist zu diesem Zeitpunkt nicht reguliert. Es ist ein 

sehr groBer, gewachsener Ort, der nun an die Grenzen der 

dorflichen Agglomerationsmoglichkeiten st6Bt. Je gr6Ber die 

Zahl der in einem Dorf vereinigten Hofe ist, desto !anger 

werden insgesamt die Wege zum bewirtschafteten Land. Des-
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halb wird das Dorf bald nach 1300 ge1teilt. In der Gemarkung 

werden zwei neue, in regelmaBigem GrtundriB angelegte Dorfer 

westlich und ostlich des alten Siedltungsplatzes gegriindet, 

in welche die Bauern umgesiedelt wercden. Hinter dieser MaB

nahme ist der lenkende EinfluB und fjinanzielle Riickhalt ei

ner hohergestellten Autoritat spiirba1r. Die Neuanlage der re

gulierten Dorfer Vester und �ster Ki!Ppinge muB mit einer Neu

ordnung der Fluraufteilung einhergehren. Die Teilung und Ver

legung erlaubt eine okonomisch besserre Bewirtschaftung der 

Gemarkungen. 

Diese Teilung eines Dorfes ist auf Fcalster singular. Insge

samt ist sonst eher eine Tendenz zur Ballung zu erkennen. 

Ballungserscheinungen sind im Zuge drer Wiistungsperiode zu 

beobachten. Gelegentlich kommt es vorr, daB die Fluren wiist

gefallener Orte auf benachbarte Orte iibergingen. So wurde 

die Flur der Wiistung 27.B�dstrup - das Dorf wurde ein Opfer 

der Schwedenkriege 1658-60 - zwischer.i den Kirchdorfern 

25.Nr. Alslev und 39.Nr. Kirkeby aufgeteilt (J.P. TRAP 1955,

IV, 940); die Flur von 52.Sarup, das vor 1500 wiist fiel, 

wurde nach der Niederlegung auf vier benachbarte Dorfer ver

teilt (J. P. TRAP 1955, IV, 956). Diese Nachbardorfer wuch

sen also auf Kosten der kleinen, nieaergelegten Orte. Einen 

weiteren Fall echter Ballung vor 1500 konnte K.-E. FRANDSEN 

in 69.Sr. Taastrup nachweisen (in: s. GISSEL et al. 1981, 

Map 5, 109). Insgesamt sind solche Vorgange dorflicher Bal

lung jedoch auf Falster die Ausnahme. Haufiger gehen Wii

stungsfluren auf Herrenhofe iiber (Kap. 4.5). 

Es muB im Fall Kippinge angenommen werden, daB das Dorf auf

grund seiner Entwicklungsgeschichte, die eng mit seiner La

ge an der Kippinge vig zusammenhangt, bis 1300 eine GroBe 

erreichte, die fur eine nun vorwiegend agrare Okonomie un

praktisch wurde. Deswegen wird es kurz nach 1300 nicht nur 

verlegt (wie viele andere Dorfer), sondern auch geteilt. 

Insofern kann die GroBe des alten Kippinge als obere Grenze 

einer moglichen dorflichen Ballung oder Agglomeration auf 

Falster angesehen werden, die nicht iiberschritten wird. 
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7 Das Siedlungssystem arr Ende des 17. Jahrhunderts und 

die Dynamik der siedlmgsstrukturellen Entwicklung 

In den vorangegangenen Kc{>iteln wurden, ausgehend vom Sied

lungsmuster des 13. Jahrhlnderts, vorgange wie Verlegung, 

wustung, Neugrundung und 3utsentstehung jeweils in Abhangig

keit von ihren aus dem Q1.ellenmaterial quantitativ ableit

baren Determinanten betra::htet. Die genannten raumwirksamen 

Prozesse, die sich chronologisch nicht immer eindeutig tren

nen lassen (etwa im Sinne einer zwar einpragsamen, aber zu 

stark vereinfachenden PhaJenabfolge), veranderten im Zusam

menspiel das Siedlungsmuster der Insel Falster nachhaltig. 

In der Siedlungsstruktur �m Ende des 17. Jahrhunderts, die 

in diesem Kapitel untersu::ht wird, werden die Auswirkungen 

dieser Prozesse, im vergl!ich mit dem Zustand des 13. Jahr

hunderts, deutlich. 

Der gewahlte Zeitschnitt '.llll 1682 ist zunachst durch die Quel

lenlage vorgegebeni es ist der erste nachmittelalterliche 

Zeitpunkt, zu dem flachenJeckend Daten in hinreichendem Um

fang zur Verfugung stehen. Andererseits ist er unter inhalt

lichen Aspekten empfehlenswerti im 17. Jahrhundert endet auf 

Falster jene Periode im U�ergang vom spaten Mittelalter zur 

fruhen Neuzeit, in der das landliche Siedlungssystem der In

sel in fortwahrender und intensiver Umwandlung begriffen war. 

Damit ist nicht gesagt, daB um 1682 ein siedlungsstrukturel

ler Endzustand erreicht sei. Es schlieBt sich jedoch im 18. 

Jahrhundert zunachst eine Zeit relativer Persistenz an, die 

dann erst an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in einem 

totalen Umbruch des gesamten Siedlungs- und Flursystems en

det: Mit der Flurbereinigung ("udskifte"), die um ea. 1815 

abgeschlossen ist (vgl. Dorfkatalog, Anhang), horen die Dor

fer als Wirtschaftseinheiten mit gemeinschaftlicher Flurver

fassung auf zu existieren. Das sich danach einstellende, 

grundlegend neue Siedlungssystem mit einer Vielzahl ausge

siedelter Einzelhofe auf arrondiertem Land ist nicht mehr 

Gegenstand der vorliegenden Abhandlung. 
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7.1 Das Siedlungsmuster um 1682 

Um 1250 waren fast alle Siedlungen auf Falster Dorfer im 

eigentlichen Sinne (Kap. 3.2). Einige wenige Herrenhofe (Iup. 

1.5) waren die Ausnahrne. Im wesentlichen ist diese Konstel· 

lation am Ende des 17. Jahrhunderts noch die gleiche. Zwar 

entstehen bis 1682 einige neue Einzelhofe und - okonomisch 

bedeutender - Haupthofe, jedoch spielen diese Einzelsiedlu1-

gen gegenuber den Dorfern eine insgesarnt untergeordnete Rol

le. Von den 27 Kirchspielen Falsters haben 14 keine, 7 Kir=h

spiele einen und 6 Kirchspiele rnehrere Einzel- oder Haupth>

fe. Die wirtschaftliche Bedeutung durchschnittlicher Dorfe:, 

gemessen am Mittelwert der Gesamt-Hartkornzahl fur Dorfer 

(77,15), erreichen nur die Giiter N�rre Ladegaard mit 83,10 

Tdr. Hrtk. (in 14.Tingsted) und Korselitsegaard mit 91,41 

Tdr. Hrtk. (in 21.Sr . Alslev); knapp darunter liegt Stada· 

gergaard rnit 65,66 Tdr. Hrtk. (in 10.Stadager). 

Entsprechend Kapitel 3.2 ist irn folgenden die Rede von Dor· 

fern. Abbildung 7.1.1 zeigt die Dorfdichte um 1682 in der 

Einheit Dorfer pro qkrn Landflache. Die Spannweite (0,07 bi, 

0,53) ist die gleiche wie 1250, der Mittelwert liegt niedr.

ger (Tab. C, Anhang). Anders als um 1250, hat 1682 nur nocl 

ein Kirchspiel (11.Nr. Kirkeby) mehr als 0,4 Dorfer pro qke; 

1250 waren es noch vier. Hier rnacht sich der Wustungsprozei, 

besonders in den Kirchspielen im zentralen Suden (16.Idest:rup, 

20. Sr. Kirkeby und 24.Nr. �rslev), bemerkbar. In der Grup1e

der Kirchspiele mit niedrigern Dorfbesatz um 1250 werden 

4.Gundslev, 8.Kippinge und 12.�nslev auf ein rnittleres Ni

veau angehoben. Von rnittlerem auf niedrigen Dorfbesatz wer

den 6.Nr. Alslev und 10.Stadager abgesenkt. Insgesarnt ist 

die Dorfdichte um 1682 in den Kirchspielen ausgeglichener. 

Die mittlere Gruppe ist nun erheblich starker besetzt. 

Die Trendflache der Siedlungsdichte um 1682 (Abb. 7.1.2), 

der wieder ein Polynom 4. Grades zugrundeliegt, laBt die re

gionalen Tendenzen der Dorfdichte und deren Gradienten her

vortreten. Es wird ein rnultipler Korrelationskoeffizient vci 

r = 0,7754 erreicht, der damit um ea. 0,1 uber dem der Trenl-
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Abb. 7.1.1 Siedlungsdichte 1682 - Dorfer pro qkm Landflache.
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Abb. 7.1.2 Siedlungsdichte 1682 - Dorfer pro qkm Land
flache, Trendflache 4, Grades 
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flache fiir 1250 liegt. Die um 1250 noch allseitig kiisten

warts gerichteten Gradienten (Abb. 3.2.2) sind nun an zwei 

Stellen umgekehrt: Relative Kiistenmaxima sind im NE und SE 

zu finden. Zudem ist die fur 1250 festzustellende, geschlos

sen kuppelartige Aufwolbung im Innern der Insel nun aufge

lost in ein verkleinertes Maximum im NW und ein relatives 

Minimum im Zentrum. Der regionale Trend der Siedlungsdichte

abnahme zur Kuste hin ist also 1682 teilweise gebrochen. DaB 

er stellenweise noch vorhanden, insgesamt aber abgeschwacht 

ist, zeigt auch der nun kleinere Rangkorrelationskoeffizient 

zwischen den Variablen DICHTE und DISTKUE. Lag er um 1250 

noch bei r = 0,4627 (99 % Signifikanz, DICHTEl-DISTKUEl, Tab. 

E, Anhang), so sinkt er bis 1682 auf r = 0,3417 (95 i Signi

fikanz, D1CHTE2-DISTKUE2, Tab. E, Anhang). 

Das auf Dorfebene aufgeloste Siedlungsmuster zeigt die Ab

bildung 7.1.3, in der die relative Gr6Be der Dorfer um 1682 

dargestellt ist. Die Gr6Be der Kreisradien steht im Verhalt

nis zur jeweiligen Dorf- oder Gemarkungsgr6Be in Tdr. Hart

korn. Der KreismaBstab wurde wie in Abbildung 3.2.3, welche 

den mittelalterlichen zustand zeigt, so gewahlt, daB mog

lichst keine Uberschneidungen der Kreise vorkomrnen und die 

Gr6Benunterschiede noch deutlich bleiben. Im zunachst rein 

physiognomisch beschreibenden Vergleich mit dem Zustands-

bild des Mittelalters (Abb. 3.2.3) zeigt sich fiir 1682 eine 

regelDaBigere Verteilung der Dorfer und Dorfgr6Benklassen. 

Die Dominanz der groBen Dorfer im Norden ist etwas abge

schwacht, vor allem durch die Teilung Kippinges und kleinere 

Neugrundungen in Kiistennahe. Die mittelalterliche Haufung klei

ner Dorfer im zentralen Siiden ist am Ende des 17. Jahrhunderts 

durch den WiistungsprozeB, der seinen Schwerpunkt im siidlichen 

Zentrum hatte, aufgehoben. 

Die m:ttlere Distanz zum nachsten Nachbarort ist von 1,18 

auf 1,37 km gestiegen (Tab. A, Anhang, NN1250 und NN1682). 

Sie hangt nunmehr - anders als noch im Mittelalter - von der 

Gr6Be der Gemarkungen ab. Die Variable NN1682 korreliert sehr 

hoch signifikant mit der Zahl der Hofe und der Gemarkungs

flache (Tab. D, Anhang). Damit ist ein quantifizierter Hin-
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Abb. 7.1 .3 Relative GroBe der Dorfer 1682 
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weis darauf gegeben, daB die Dorfer nun vielfach eine mehr 

zentrale Position innerhalb ihrer Gemarkung einnehmen. Hier 

machen sich die Verlegungen des 14. Jahrhunderts bemerkbar 

(Kap. 4.1). 

Auch die DorfgroBenverteilung hat sich bis 1682 geandert. 

war um 1250 noch die Haufigkeit der Dorfer in den GroBen

klassen umgekehrt proportional abhangig von der Grose (Kap. 

3.2.4), so gilt dies am Ende des 17. Jahrhunderts nicht mehr 

uneingeschrankt. Die kleinsten Dorfer stellen nicht mehr die 

am starksten besetzte Gruppe (Abb. 7.1.4); das Maximum ist 

nach rechts verschoben. Auch hierin zeigt sich die Wirkung 

der Wiistungsperiode und der Niederlegungen mit anschlieBen

der Ubernahme der Fluren durch Gilter oder benachbarte Dor

fer. Es hat ein KonzentrationsprozeB stattgefunden, dem die 

schwachsten Elemente des mittelalterlichen Siedlungssystems 

zum Opfer fielen. 

AbschlieBend sol! die oben aus der Beschreibung der Siedlungs

verteilung gewonnene These von der groBeren RegelmaBigkeit 

des neuzeitlichen Siedlungsmusters quantitativ uberprilft wer

den. Das MaB dafiir liefert die Nachst-Nachbar-Analyse (vgl. 

Kap. 3.2). In Tabelle 7.1.1 sind die Nachst-Nachbar-Koeffi

zienten fur das dorfliche Siedlungsmuster um 1250 und 1682 

zusammengestellt. Bei gleichbleibender Signifikanz steigt 

der R-Wert zwischen 1250 und 1682 von 1,14 auf 1,28. Das be-

1250 

1682 

1,18 

1,37 

1,0325 

1,0684 

R 

1,1429 

1,2823 

Signifikanz 

99 % 

99 % 

Tab. 7.1.1: Nachst-Nachbar-Koeffizienten fiir das dorfliche 
Siedlungsmuster auf Falster 1250 und 1682 

deutet eine Veranderung des Siedlungsmusters in Richtung gro

Berer RegelmaBigkeit. Die zunahme scheint nicht stark zu 
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sein, jedoch ist sie deutlicher ausgepragt als z.B. jener 

Anstieg des R-Wertes, den G. L5FFLER (1976, 25) in einer ver

gleichbaren Untersuchung iiber das ehemalige Arnt Eutin (Kr. 

Ostholstein) zwischen 1250 und 1750 errechnete; zudem basie

ren die Nachst-Nachbar-werte fur Falster auf der mehr als 

doppelten Datenmenge. 

Zusamrnenfassend ist festzuhalten, da8 das Siedlungsmuster am 

Ende des 17. Jahrhunderts in mehreren Punkten von dem des Mit

telalters verschieden ist: Die Anordnung der Siedlungen im 

Raum ist gleichmaBiger, die Unterschiede der Siedlungsdichte 

in den Kirchspielen sind geringer, die Zahl der kleinsten 

Dorfer ist vermindert, viele Dorfer nehmen eine mehr zentra

le Position in ihrer Gemarkung ein, die Peripherie der Insel 

ist durch neugegriindete Dorfer besiedelt und es sind einige 

Giiter und Einzelhofe entstanden. 

Im folgenden Abschnitt sol! versucht werden, die strukturver

andernden Prozesse, die zu diesem neuen Zustand des Sied

lungssystems fiihrten, zusammenfassend zu beschreiben und sy

stemtheoretisch zu bewerten. 

7.2 Die Dynamik der siedlungsstrukturellen Entwicklung 

In Abbildung 7.2.1 ist die Bilanz der dorflichen Entwicklung 

gezogen. Negative Werte sind im zentralen Altsiedelgebiet 

und vor allem im siidlichen Zentrum zu finden. Positive Zah

len hat die kiistennahe Peripherie der Insel. Ein wesentli

ches Ergebnis der Wiistungs- und Neugriindungsphase, deren in

tensivster Zeitabschnitt bereits um 1500 beendet war, ist 

der Ausgleich der im Mittelalter noch z.T. krassen Unter

schiede zwischen den Teilraumen der Insel. 

Betrachtet man die Entwicklung von ihrem (in dieser Abhand

lung gesetzten) Zielpunkt aus, so ist eine Nivellierung der 

Differenzen festzustellen. In Abbildung 7.2.2 ist dieser 

Sachverhalt fiir das Merkmal Dorfdichte in den Kirchspielen 

graphisch dargestellt. Die Nivellierung ist auch meBbar: sie 

mus sich in einer Erniedrigung des variationskoeffizienten 



- 130 -

� 
paelli• 

D __._ 

• _.1v(-1)

mm at- -'tv I• -2> 
Q 

0 5km 

Abb. 7.2.1 Dorfbilanz - Dorfer 1682 minus Dorfer 1250 



> 
c' 
c' . 
-.J . 
IIJ . 
IIJ 

•,:az:1 
0::, 
1-'c:+ '< :( 

(JQ .... 

0 () 
::, p;' 
• I-' s: 

::, 
(JQ 

(1) 
'1 

en .... 
(1) 
p. 
I-' 

(JQ 
m 

p. .... 
() 
::,-
c:+ 
(1) 

.... ::s 
p. 
(1) 
::, 

:,q .... 
'1 
() 
::,
DI 

'd .... 
(1) 
I-' 
(1) 
::, 

t::I 
o: 
'1 .....
(1) 
'1 

'd 
'1 
0 

.0 
p;' 
a 

t'" 
II> ::s 
p. .....
I-' 
111: 
() 
::,
(1) 

19.GEDES

10,STADA 

26.FALKE

7.VAALS

6.NRALS

27,AASTR 

23,HORRE 

5.NRVED

21.SRALS

24.NROER

12.0ENSL 

8.KIPPI

17.VAEGG

9.BRARU

20.SRKIR

4,GUNDS 

14.TINGS

18.SKELB

22.KARLE

3,LILLE 

25,HORBE 

15,SYSTO 

2.TORKI

16.IDEST

13,ESKIL 

1.MAGLE

11 .NRKIR 

0 
? 0 

1\) � 
? 0 

I 
o o � • o

.\ 'I , 
0 

� "' -

I 

o 

-
I 

·, --:-- !!!
I 

0 

. _..,,,,,, �
\ I 

oo 

I � 

·\--
·� ';::.
-.-' 

'...,J 
\ ,� 
i 

IIJ 
V, 
0 

1-----. -
.--\--____ -_...,..

/ 
,/ \ ....... . 

..... ...... \ '· . 
..... , ...... . .........  --

O' 
00 
IIJ 

I 
·- -. ----..... 

____ , _______ - --= ==-'>·
',, · \ ...... 

',,(
II
� \ 
I 
! 
I', . ' 
I 

·----
�·· \ -----� 

-·
...... -------
� /,,.-
1\J / -�-· �. 

- H1 -



- 132 -

nachweisen lassen. Der Variationskoeffizient ist das Verhalt

nis der Standardabweichung zum Mittelwert, also ein relati

ves dimensionsloses StreuungsmaB mit dem Mittelwert als Ein

heit. In Tabelle 7.2.1 sind die Variationskoeffizienten der 

Variablen DORFER und DICHTE fur 1250 und 1682 aufgefuhrt: 

D5RFER 

DICHTE 

1250 

0,83 

0,54 

1682 

0,59 

0,39 

Tab. 7.2.1: Variationskoeffizienten der Variablen 
DORFER und DICHTE 1250 und 1682 

beide zeigen abnehmende Tendenz. 

Gegenstand dieser Abhandlung ist das Siedlungssystem der In

sel Falster und dessen strukturelle Veranderung. Mit den Be

griffen 'System' und 'Struktur' sind Termini der allgemei

nen Systemtheorie angesprochen (L. v. BERTALANFFY 1971)1 

diese gestattet einen mehr allgemeinen Zugang zu dem hier 

erorterten Problemkreis. Es soll deshalb versucht werden, 

Kategorien der Systemtheorie, mit denen vor allem im Bereich 

der Kybernetik (H. J. FLECHTNER 1972), der Biologie (G. SCHX

FER 1972), der Geookologie (O. FRXNZLE 1978), aber auch der 

physischen Geographie (O. FRXNZLE 1971) gearbeitet wird, auf 

die vorliegende Pragestellung der Siedlungsstruktur auf Fal

ster anzuwenden. Vorweg sei angemerkt, daB systemtheoreti

sche Modellvorstellungen keinen eigentlichen Erklarungswert 

besitzen. Ihr nicht zu unterschatzender Vorteil liegt aber 

in ihrer besonderen Eignung, die fur unterschiedliche Phano

mene und Seinsbereiche vielfach isomorphen Strukturen auf

zuweisen und modellartig darzustellen. Das Problem, Fragen 

der Ganzheit, der Organisation, der Ordnung und der Interak

tion zwischen Elementen zu behandeln sowie hierzu geeignete 

Modelle zu entwickeln, stellt sich fur aile Wissenschaften. 
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Die Systemtheorie strebt deshalb Interdisziplinaritat auf 

dem Wege der Entwicklung eines allgemeingultigen, auf alle 

Wissensbereiche anwendbaren Begriffssystem an. 

Ein System besteht aus Elementen mit Eigenschaften. Die Ele

mente sind durch Beziehungen miteinander verknupft. Das Sy

stem seien bier die Dorfer der Insel Falster; deren Eigen

schaften werden faBbar in den aus historischen Ouellen ent

nommenen Merkmalen. Die Beziehungen sind hier - durch die 

Datenlage vorgegeben - ausschlieBlich inaktiver (oder sta

tischer) Art, z.B. Lagebeziehungen und GroBenrelationen. 

Aus dem Gesagten wird deutlich, daB das betrachtete System 

nur eine hochselektive Abstraktion der virtuellen Realitat 

sein kann - was im iibrigen in je unterschiedlichem Ausma8 

fur alle Geosysteme gilt (O. FRANZLE 1971). 

Das Siedlungssystem der Insel Falster wurde in zwei zeitlich 

getrennten Zustanden untersucht. Die dabei jeweils zwischen 

den Elementen (Dorfer oder Kirchspiele) beobachteten Bezie

hungen sind das Produkt der Genese des Raumsystems. Auch die 

genetischen Prozesse und deren Triebkrafte wurden jeweils 

analysiert. Ein wesentlicher ProzeB ist dabei das Wiistungs

geschehen, das seine Ursache im Bevolkerungsriickgang und in 

der Agrarkrise des spaten Mittelalters hat. Diese auf Fal

ster nur kurz andauernde, aber einschneidende regressive 

Phase hat die an sich beharrende Struktur des landlichen 

Raumes nachhaltig verandert. Die Krise gab einen aktuellen 

Impuls, der zur Veranderung der Systemstruktur fiihrte. Das 

metastabile System (hochmittelalterliche Siedlungsstruktur) 

wird durch eine Storung von auBen (Krise) labilisiert und 

findet in der Folge nach einer Periode der Instabilitat und 

Fluktuation einen neuen metastabilen Zustand (Siedlungsmu

ster am Ende des 17. Jahrhunderts). Theoretisch denkbar ware 

auch, da8 das labilisierte System nach einer endlichen Zahl 

von Schwingungen oder Transformationen zum alten Zustand zu

riickfindet; das ist nicht der Fall. Die Randbedingungen, die 

die Genese des alten Systems determinierten, sind inzwischen 

verandert, ja sie waren es zum Teil bereits, als das hoch

mittelalterliche System noch bestand. Da ein landliches 
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Siedlungssystem jedoch mit einer gewissen Tragheit auf ver

anderte Rahmenbedingungen reagiert, bedurfte es eines Ansto

Bes, um die Dynamik der siedlungsstrukturellen Entwicklung 

nachhaltig in Gang zu bringen. Dieser Impuls leitete das Sy

stem von einer metastabilen Phase nicht-kritischer Fluktua

tion uber zu einer Periode, deren Fluktuation oberhalb des 

kritischen Grenzwertes lag, der daruber entscheidet, ob der 
Ausgangszustand wieder erreicht wird oder ob sich eine neue 

Struktur entwickelt. Es ist mit I. PRIGOGINE (1976, 123 f.) 

daraufhinzuweisen, daB sich hinreichend komplexe (z.B. so

ziale) Systeme bestenfalls in einem metastabilen Zustand 

mit gewissen Fluktuationen befinden konnen. Diese "develop

ment periods" gehen jenseits der kritischen Schwankungsgrenze 

uber in "periods of instability which lead to new structures" 

(I. PRIGOGINE 1976, 125). In diesem Sinne war das spate Mit

telalter fur die Evolution des falsterschen Siedlungssystems 

eine Periode verstarkter Instabilitat. 

Durch Prozesse wie Wustung, Neugrundung, Verlegung und Guts

entstehung wird das Siedlungssystem umstrukturiert. Der Grad 

der Strukturveranderung ist fur einzelne Merkmale me8bar. 

Es konnen hier partielle StabilitatsmaBe zur Anwendung kom

men, wie sie im Bereich der Okologie entwickelt wurden. Ein 

einfaches, fur viele Zwecke vollig hinreichendes Berechnungs

verfahren ist z.B. die von G. STOCKER (1974) vorgeschlagene 

eindimensionale Differenzmethode, die bei o. FRXNZLE (1978, 

476 f.) erlautert wird: Wenn A u = /u0-uj/, wobei u0 den

Ausgangszustand und uj den Istzustand bedeuten, und A u = 

f(x. = St5rgr5Be), dann ist das StabilitatsrnaB 
J 

(1) sj
= 1 -

/u0-u
j

/
fur uo � u. uo J 

bzw. 

s
j 

= l -

/u
j
-u0/

fur UO � u. 
u. J 

(2) 

J 

Es ist eine dimensionslose Zahl zwischen O und l, wobei Sj
= O vollige Umstrukturierung des Systems im Hinblick auf das 
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untersuchte Merkmal und Sj = l entsprechend Stabilitat im

Sinne gleichbleibender Struktur ausdrucken. Eine differen

ziertere Betrachtung ist moglich, wenn das arithmetische 

Mittel der elementspezifischen Stabilitatsma8e sj verwendet

wird: 

l 

m 

m 

I 

j 

wobei m die Elemente sind. 

(3) 

Betrachtet man z.B. die Zahl der Dorfer 1250 (= u0) und 1682

(= u
j

) in den 27 Kirchspielen Falsters (= m), so laBt sich 

die Umstrukturierung des Siedlungsmusters hinsichtlich der 

Reaktion dieses einen Systemmerkmals auf das StorgroBenbun

del (xj) "Wustungs-Neugrundung" errechnen. GemaB Gleichung

(1) ergibt sich sj = 0,90, nach Gleichung (3) ist sj(e) =

0,80. Es zeigt sich, daB die einzelnen Elemente eines Systems

(bier: Teilregionen) auf die gleiche Storung unterschiedlich 

reagieren. Werden die Pauschalwerte zugrundegelegt, so ist 

die Umstrukturierung "geringer" als nach Gleichung (3), die 

eine prazisere Aussage liefert. 

Ein umgekehrtes Verhaltnis von sj zu S
j(e) ergibt sich, wenn

man den EinfluB der Storgr6Be 0Wustung" isoliert betrachtet. 

Nun sei u0 
= Dorfer 1250 und uj = Dorfer 1682 minus Neugrun

dungen. Fur sj wird ein Wert von 0,76 errechnet; in diesem

Fall ist Sj umgekehrt proportional dem Wustungsquotienten

in der Form, wie w. ABEL (1976, 9) ihn vorschlagt (Verhalt

nis von abgegangenen· Siedlungen zu ehemals vorhandenen). Fur 

sj(e) dagegen ergibt sich ein Wert von 0,81. Die gemittelte

elementspezifische Stabilitat gegenuber dem WustungsprozeB 

ist also gr5Ber als der Pauschalwert. An diesen Beispielen 

mag deutlich werden, daB es durchaus Alternativen zu dem 

haufig kritisierten Wustungsquotienten gibt, die eine regio

nal (oder auch anders) differenzierte und deshalb prazisere 

Aussage liefern. Freilich ist die elementspezifische Fassung 

des StabilitatsmaBes in der hier vorgefuhrten Anwendung auf 
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Raumeinheiten nur dann geeignet, wenn das Untersuchungsge

biet sich in hinreichend groBe Raumteile gliedern laBt. 

Diesen Teil der Untersuchung abschlieBend, sei der Versuch 

unternommen, die Entwicklung der landlichen Siedlungsstruk

tur auf Falster bis zum Ende des 17. Jahrhunderts in einem 

FluBdiagramm ubersichtlich darzustellen (Abb. 7.2.3). Dabei 

muB allerdings ein gewisses MaB an Simplifizierung in Kauf 

genommen werden. Auf eine Zeitskala wurde verzichtet, da 

die Prozesse nicht immer eindeutig chronologisch zu trennen 

sind. Das gilt besonders fur den WustungsprozeB, der in sei

ner friihen Phase (aufgrund der Datenlage ?) nicht von der 

Neugriindungsphase abzugrenzen ist (vgl, Kap. 5.1). Eine Er

lauterung der Ubersicht erubrigt sich. 
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8 Versuch einer multivariaten siedlungshistorischen 

Regionalisierung Falsters 

8.1 Zweck der multivariaten Regionalisierung 

Unter Regionalisierung wird allgemein die Bildung von Raum

klassen oder Regionen verstanden. Regionen sind Vereinigun

gen von Raumeinheiten, die entweder aufgrund funktionaler 

Beziehungen (funktionale Regionen) oder ahnlicher Merkmals

auspragungen (homogene Regionen) zusammengefaBt werden. Im 

folgenden ist die Rede von homogenen Regionen. 

Homogene Regionen sind bereits mehrfach in dieser Arbeit ge

bildet worden. So stellen etwa die Abbildungen 2.4.2 (Boden

qualitat), 3.2.1 (Siedlungsdichte 1250), 3.2.6 (Landnutzungs

intensitat), 4.3.2 (Wustungsdichte), 7.1.1 (Siedlungsdichte 

1682) und 7.2.1 (Dorfbilanz) Regionalisierungen dar, die 

solche Kirchspiele, die hinsichtlich eines Merkmals ahnlich 

sind, zu Raumklassen zusammenfassen. Ihnen allen aber ist 

gemeinsam, daB sie 

- erstens univariat sind, also jeweils nur ein Merkmal zur

Klassenbildung heranziehen, und

- zweitens mit vorgegebenen Klassengrenzen arbeiten.

Im folgenden soll versucht werden, eine siedlungshistorische 

Regionalisierung der Insel Falster zu erstellen, bei der mog

lichst viele Merkmale vergleichend herangezogen werden und 

bei der zudem die Klassengrenzen nicht von auBen vorgegeben, 

sondern aus dem Datenmaterial heraus abgeleitet werden. Es 

entsteht dabei eine Raumgliederung, die auf der Grundlage 

einer Reihe siedlungsgenetisch bedeutsamer Merkmale die In

sel in Regionen gliedert, welche sich hinsichtlich dieser 

Merkmale moglichst deutlich unterscheiden, wahrend die je

weils zu einer Raumklasse vereinigten Raumeinheiten (Kirch

spiele) einander moglichst ahnlich sind. 

In den vorangehenden Kapiteln ist mit Mitteln der univaria

ten Statistik eine Reihe von Faktoren isoliert worden, die 

EinfluB auf die Siedlungsstrukturentwicklung Falsters hatten. 

Mit der nun vorzunehmenden multivariaten Klassifikation ist 
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die Moglichkeit gegeben, die gewonnenen Erkenntnisse zu iiber

priifen und gegebenenfalls zu modifizieren. Sie dient also 

auch als zusatzlicher Priifstein fiir die bisher abgeleiteten 

Aussagen. Zudem erlaubt sie eine kompakte und dennoch in 

sich differenzierte Darstellung der siedlungsgenetisch un

terschiedlichen Teilraume Falsters. 

8.2 Beschreibung der angewendeten Verfahren 

Bei dem Vorhaben, auf multivariatem Wege Raumklassen auszu

gliedern, zwingt die Komplexitat und der Umfang der zu ver

arbeitenden Datenmenge dazu, mathematische Ordnungsverfahren 

einzusetzen. Da es hier darauf ankommt, eine im Datenmate

rial vermutete Gruppenstruktur aufzudecken, empfiehlt sich 

der Einsatz von Verfahren der numerischen Klassifikation. 

Es liegen MeBwerte an zahlreichen Variablen fur eine Anzahl 

von 27 Objekten (Kirchspiele) vor, die in einer rechteckigen 

Datenmatrix angeordnet sind. Eine numerische Klassifizierung 

solcher Oaten basiert auf der stillschweigenden Annahme der 

Existenz einer Ordnung und eines Systems von Ahnlichkeiten 

im Datensatz, das durch geeignete Klassifikationsverfahren 

mit der Bildung von Klassen festgestellt werden kann (F. 

VOGEL 1975, l; o. FRANZLE et al. 1980, 357). Die Klassen 

sollen in sich moglichst homogen sein, untereinander dage

gen moglichst deutliche Unterschiede aufweisen. Das Problem 

besteht darin, diese Klassen zu finden. Die Zahl moglicher 

Partitionen einer Menge von n Objekten ink disjunkte Klas

sen ist zwar endlich, liegt jedoch bereits fiir kleine Werte 

von n und k jenseits aller Aufzahlungsmoglichkeiten (N. MICH 

1983, 91 f.). Deshalb beschranken sich Klassifikationsver

fahren darauf, eine geringe, nach unterschiedlichen Optima

litatskriterien ausgewahlte Zahl von Partitionen zu unter

suchen. 

Es wird heute eine Reihe von Klassifiaktionsverfahren ange

boten, die mit jeweils unterschiedlichen AhnlichkeitsmaBen, 

Fusionsstrategien und Giitekriterien operieren. Zur Klassi-
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fizierung der 2'7 Kirchspiele Falsters werden die Verfahren 

single linkage, complete linkage, average linkage, centroid 

sorting, Ward's method und relocate benutzt. Bis auf das 

iterative reloc:ate-Verfahren erzeugen die genannten Klassi

fikationsalqori thmen Hierarchien von Klassen, deren Fusions

ablauf sich in Form von Dendrogrammen darstellen laBt. Den 

Ausgangspunkt b,ilden die 27 Kirchspiele, die als 27 sepa

rierte Klassen angesehen werden. Durch sukzessive Fusionen 

werden auf jeder der 27 -1 Fusionsstufen diejenigen Klassen 

zusammengefaBt, fur die das jeweils gewahlte (Un-)Ahnlich

keitsmaB ein Mi nimum bzw. ein Maximum annimrnt (vgl. 0. FRANZLE 

et al. 1980, 358). 

Das Verfahren single linkage betrachtet nur die beiden ahn

lichsten Objekte der zu fusionierenden Klassen. Dieser Al

gorithmus besitzt keine Minimum-Varianz-Eigenschaft. Charak

teristisch fur dieses Verfahren ist, daB oft schon auf nied

riger Fusionsstufe einige Klassen entstehen, an die die ub

rigen Objekte sukzessiv angehangt werden. Wegen dieses "chain

ing" konnen Objekte einer Klasse einander weniger ahnlich 

sein als solche, die verschiedenen Klassen angehoren (F. VO

GEL 1975, 294 ff.; O. FRANZLE et al. 1980, 359). Das Verfah

ren eignet sich jedoch gut zum Aufspuren extrem unahnlicher 

Objekte ("AusreiBer"). 

Bei complete linkage mussen die Elemente einer Klasse nicht 

allein ihrem nachsten Nachbarn, sondern allen Objekten einer 

Klasse ahnlich sein. Fusionskriterium ist der Minimalabstand 

zwischen zwei Elementen der zu fusionierenden Gruppen. 

Average linkage faBt jeweils die Gruppen zusammen, fur die 

der Durchschnitt aller Interobjektdistanzen in der durch die 

Fusion zu bildenden neuen Klassen minimal ist. 

Bei centroid sorting werden die Klassen durch ihre Centroide 

reprasentiert. Die Ahnlichkeit von Klassen wird anhand der 

Centroidabstande gemessen. Als neuer Centroid dient der Cen

troidvektor der neu gebildeten Klasse. Das Verfahren stellt 

nur geringe Anforderungen an die Homogenitat der gebildeten 

Klassen und neigt wie single linkage zur Bildung von Ketten-
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effekten. AuBerdem treten haufig sog. "Invers:onen" auf: Der 

Wert des DistanzmaBes steigt bei der Fusionie;ung im allge

meinen nicht monoton an und kann somit auf einigen Fusions

stufen niedriger als vor der Fusion sein (vgl. O. FRXNZLE 

et al. 1980, 359). Es ist jedoch u.a. geeigne�, AusreiBer 

zu identifizieren (vgl. F. VOGEL 1975, 308 ff.). 

Das Verfahren von � vereinigt diejenigen Klassen, deren 

Fusion den geringsten Zuwachs zur Fehler- ode; Abstandsqua

dratsumme ergibt. Es neigt dazu, kompakte Klassen zu bilden 

und "AusreiBer" schlecht zu separieren. 

Das relocate-Verfahren (D. WISHART 1975) ist ein nicht-hier

archischer, iterativer Klassifikationsalgorithmus, filr den 

folglich keine Dendrogramme erzeugt werden konnen. Bei je

dem Iterationsschritt wird die Ahnlichkeit jedes Objektes 

mit den Klassen einer vorgegebenen Partition berechnet und 

ein Objekt dann einer neuen Klasse zugeordnet, wenn die Xhn

lichkeit zu seiner eigenen von der zur neuen Klasse ilber

troffen wird. Hierdurch werden partielle Optimallosungen er

reicht. Als Startpartition konnen entweder Zufallszuordnun

gen oder die durch andere Verfahren erzeugten Partitionen 

verwendet werden (D. WISHART 1975). 

Allen Verfahren gemeinsam ist das Bestreben, Klassen im Da

tenmaterial zu finden; unbestritten ist aber auch die Fahig

keit aller Algorithmen, auch dann noch Gruppen aufzuspilren, 

wenn die Ausgangsdaten unstrukturiert sind und z.B. aus z�

fallszahlen bestehen (N. MICH 1983, 92). Deshalb dilrfen die 

Ergebnisse einzelner Klassifikationsverfahren nicht unbese

hen iibernommen werden. Vielmehr miissen die Ergebnisse ver

schiedener Verfahren vergleichend bewertet werden und dar

iiberhinaus sollte mittels unabhangiger Methoden versucht 

werden, einen Einblick in die Datenstruktur zu erhalten. Zu 

diesem Zweck wird hier das von K. R. GABRIEL (1971) ent

wickelte Biplot-Verfahren eingesetzt. Ausfilhrliche Beschrei

bungen dieser Methode finden sich bei K. R. GABRIEL (1971), 

K. R. GABRIEL et al. (1976) und O. FRANZLE et al. (1980). 

Die einzige Voraussetzung zur Anwendung dieses Verfahrens 

ist eine Datenmatrix, deren Elemente auf einer Rationalskala 
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gemessen sind. Das Biplot dieser Datenmatrix besteht aus 

einer graphischen Darstellung, in welche die beobachteten 

Variablen als Vektoren und zugleich die beobachteten Objek

te als Punkte eingetragen werden. Aus ihr konnen folgende 

Parameter abgelesen werden (vgl. N. MICH 1983, 92 f.): 

- die Standardabweichung der Variablen als Lange der zuge

horigen Vektoren,

- der Korrelationskoeffizient zwischen Variablen als Cosinus

des Winkels zwischen den entsprechenden Vektoren,

- der standardisierte Abstand zwischen Objekten als Lange

der Verbindungslinie der zugehorigen Punkte,

- der beobachtete MeBwert eines Objektes fiir eine bestinunte

Variable als Lange der orthogonalen Projektion des Objekt

punktes auf den Vektor fiir die Variable.

Matrizen von hoherem Rang als 2, wie hier vorliegend, miissen 

zunachst durch eine Matrix vom Rang 2 approximiert werden. 

Aus dem Biplot dieser approximierten Matrix lassen sich die 

genannten GroBen im Rahmen der Approximationsgenauigkeit ab

lesen. Zur Approximation der Ausgangsmatrix kann die Haupt

komponentenzerlegung dieser Matrix benutzt werden, die eine 

Bestapproximation im Sinne kleinster orthogonaler Abstands

quadrate liefert (N. MICH 1983, 93). Die Hauptachsentrans

formation spielt auch in der Faktorenanalyse eine zentrale 

Rolle (K. 0BERLA 1972). Im Biplot dienen die Hauptachsen, 

anders als in der Faktorenanalyse, jedoch lediglich zur 

Festlegung der Koordinatenachsen, ohne daB eine weiterge

hende Interpretation erfolgt. Zudem erlaubt das Biplot in 

einfacher Weise, Variable und Merkmalstrager in einer Zeich

nung bzw. einem Modell zu beriicksichtigen. 

8.3 Darstellung des Untersuchungsganges und der Ergebnisse 

Als zu gruppierende Objekte gehen die 27 Kirchspiele in die 

Untersuchung ein. Die im folgenden verwendete Numerierung der 

Kirchspiele in Abbildungen und Tabellen entspricht der des 

Kataloganhangs. Die verwendeten Variablen sind in Tabelle 
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8.3.1 zusarnmengestellt. Ihre Kennung nimmt Bezug auf die 

zugehorigen Vektoren in den Biplots (Abb. 8.3.6-7). Alle 

Merkmalsdimensionen gehen ohne externe Gewichtung in die 

Abstandsberechnung, fur welche die quadrierte Euklidische 

Metrik gewahlt wird, ein. Da die Variablen jedoch zum Teil 

sehr unterschiedliche Streuungen und Skalenniveaus aufwei

sen, miissen die Oaten zur Ausschaltung unerwunschter nume

rischer Dominanz einzelner GroBen transformiert werden. Da 

das Datenmaterial nicht frei von AusreiBern mit groBer Spann

weite auf bestimmten Variablen ist, kommt eine Transforma

tion auf das Interval! (0,1) nicht in Frage (vgl. o. FRJi.NZLE 

u. w. F. KILLISCH 1979, 225). Als problemadaquate Transfor

mation wird bier die Standardisierung auf Mittelwert O und

Einheitsvarianz eingesetzt.

Um die interne Gewichtung der Variablen in Richtung Kirch

spielgr6Be einzuschranken, gehen die Besitz- und Flachen

nutzungsanteile, wie Tabelle 8.3.1 zu entnehmen, nicht als 

Absolutbetrage, sondern als prozentuale Anteile in die Be

rechnung ein. 

Die Klassifikationsergebnisse fur die hierarchisch-agglome

rativen Verfahren in Dendrogrammform sind in den Abbildun

gen 8.3.1-5 dargestellt. Das Dendrogramm der single linkage

Klassifizierung (Abb. 8.3.1) zeigt das fur dieses Verfahren 

typische chaining. Auf niedrigem Niveau wird eine Klasse aus 

den Objekten 1 und 9 gebildet, an welche dann sukzessiv ein

zelne Objekte oder kleine Gruppen angehangt werden. Eine 

Klassenstruktur ist kaum feststellbar. Als extreme Ausrei

Ber werden die Kirchspiele 16 und 19 erkannt, die erst bei 

sehr groBen UnahnlichkeitsmaBen mit der bis dahin gebilde

ten Objektgruppe fusioniert werden. 

Ansatze von Kettenbildung zeigt auch das Dendrogramrn von 

centroid sorting (Abb. 8.3.2). Dariiber hinaus treten deut

liche Inversionen auf, die eine Interpretation der nur an

deutungsweise erkennbaren Klassenstruktur zusatzlich er

schweren. Die Elemente 16 und 19 werden wieder als Ausrei

Ber erkannt. 



Variablen-
Kennung name 

l WUESTUNG 

2 NEU GRUEN 

3 GUETER 

4 DISTKUEl 

5 DISTKUE2 

6 DICHTEl 

7 DICHTE2 

8 BOL 

9 OERTUG 

10 KRONPROZ 

11 ADELPROZ 

12 RESTPROZ 

13 HOEFE 

14 HUSMJORD 

15 HUSUHRTK 

16 HRTKIALT 

17 DYRKETAR 

18 ACKEPROZ 

19 WEIDPROZ 

20 WALDPROZ 

21 NN1250 
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Erlauterung 

Anzahl Wiistungen nach 1250 

Anzahl Neugriindungen nach 1250 

Anzahl Herrenhofe 1550 

mittl. Distanz der Dorfer zur Kiiste 
(1250) 

mittl, Distanz der Dorfer zur Kiiste 
(1682) 

Siedlungsdichte 1250: Dorfer pro qkm 

Siedlungsdichte 1682: Dorfer pro qkm 

Anzahl Bol 

Anzahl_!ISrtug 

Kronbesi tz in % der Gesamt!6rtug (1250) 

Adelsbesitz in % der Gesamt!6rtug (1250) 

Restbesi tz in % der Gesamt!6rtug (1250) 

Anzahl Hofe 1682 

Anzahl huse med jord 1682 

Anzahl huse uden hartkorn 1682 

Tdr, Hartkorn insges. 1682 

Tdr, Land dyrket areal 1682 

Ackeranteil in% 1682 

Weideanteil in % 1682 

Waldanteil in% 1682 

mittl, Distanz zum nachsten Nachbar
ort 1250 

Tab. 8,3,1: Variablen fiir die numerische Klassifikation 
der Kirchspiele 
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Letzteres gilt auch fur das average linkage-Dendrogranun 

(Abb. 8.3.3). Es zeigt weder Ketten- noch Inversionseffekte 

und laBt, etwas besser als single linkage und centroid sort

ing, eine Klassenstruktur erkennen. 

Bei complete linkage (Abb. 8.3.4) ist die Klassenstruktur 

noch deutlicher ausgepragt. Allerdings isoliert es als ein

ziges Verfahren das Ausnahmekirchspiel 16 weniger befriedi

gend. Das Objekt 19 wird auch hier als AusreiBer relativ 

gut erkannt. 

Das Dendrogramm des Ward-Verfahrens (Abb. 8.3.5) zeigt er

wartungsgemaB weder Inversionen noch chaining und liefert 

eine gut erkennbare Klassenstruktur. Es bildet, was eben

falls teilweise im Verfahren selbst begrundet liegt, kom

pakte Klassen. Dennoch hebt auch dieser Algorithmus die ein

deutige Ausnahmerolle der Kirchspiele 16 und 19 hinreichend 

deutlich hervor. 

Problematisch ist grundsatzlich die Festlegung der Gruppen

anzahl. Die Verfahren enthalten kein brauchbares Kriterium 

zur Entscheidung ilber die "richtige" Gruppenanzahl. Dennoch 

kann die zu wahlende Klassenzahl sinnvoll festgelegt werden. 

Die Wahl kann sich orientieren an 

- inhaltlichen Uberlegungen zur angestrebten Uberschaubar

keit der Klassifikation unter Beriicksichtigung des Ver

haltnisses zwischen Klassenzahl und zu klassifizierenden

Elementen,

- Sprungen des Informationsverlustes bei der Fusionierung

von Gruppen, die aus dem Dendrogramm abschatzbar sind und

an

- einer visuellen Inspektion der Datenstruktur anhand des

Biplots.

Unter Beriicksichtigung dieser Orientierungshilfen (zum Bi

plot siehe unten) und der Tatsache, daB zwei Ausnahmekirch

spiele je eine Gruppe bilden, wird bier fur die weitere In

terpretation eine Klassenzahl von 6 festgelegt. Wird die Fu

sionierung auf dem Niveau von 6 Klassen abgebrochen, so er

gibt sich das in Tabelle 8.3.2 wiedergegebene Klassifika-



Klasse Ward's method relocate 
centroid single complete average 
sorting linkage linkage linkage 

1 1,3,6,8,9,10, 1,3,9,10, 1-7,9-15, 1-15,18 1,3,9,11, 1,3,6,9,10,ll, 

11,13,15,22 11,13,15, 18,20, 22-27 13,15,22 13,15,20,21, 

18,22 22-27 22,23,24,26 

2 2,17,25 2,17,25 17 17 2,17,25 2,25 

3 4,5,7,12,14, 4,5,6,7, 8 20 4,5,6,7,8, 4,5,7,8,12, 

18,27 8,12,14, 10,12,14, 14,18,27 

27 18,27 

4 16 16 16 16 16 16 

5 19 19 19 19 19 19 

6 20,21,23, 20,21,23 21 21 20,21,23 17 

24,26 24,26 24,26 

Tab. 8.3.2: Klassifikationsergebnisse: Kirchspiele (Euklid-Quadrat, 6 Klassen, 21 variablen) 

.... 

V, 

.... 
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tionsergebnis. Zusatzlich zu den Klassenzuordnungen der 5 

hierarchischen Verfahren ist auch das Ergebnis des iterati

ven relocate-Ailgorithmus angegeben; gestartet wurde hier 

zunachst mit eliner Zufallspartition und fusioniert anhand 

des Fehlerquadratsummenkriteriums. 

Zunachst muB festgehalten werden, daB alle Verfahren die 

Kirchspiele 16 und 19 auf dem Niveau von 6 Klassen als Aus

nahmefalle erkennen; sie bilden je eine Gruppe. 

Wenig brauchbar erscheinen die Ergebnisse von single linkage 

und centroid sorting. Aufgrund des in den Dendrogrammen 

sichtbar gernachten chaining bilden sie eine zentrale, mit 

22 Kirchspielen besetzte Klasse und 5 weitere, singular be

setzte Klassen aus. Auch average linkage tendiert, wenn auch 

abgeschwacht, Ln diese Richtung. 

Gut vergleichbar und in hohern MaBe iibereinstimmend sind die 

Ergebnisse der Verfahren Ward, relocate und complete linkage. 

Als "stabile" Gruppen !assen sie - zusatzlich zu den singu

laren "AusreiBer"-Klassen 4 und 5 - die Klassen 2 und 6 er

kennen. Auch dLe Klassen 1 und 3 enthalten eine Reihe (hin

sichtlich der drei verglichenen Verfahren) stabiler Kernele

rnente, die in gleicher Weise zugeordnet werden. 

Urn eine Entscheidung zugunsten einer Klassifikation treffen 

zu konnen und wn die auf hierarchisch-agglomerativem Wege 

gewonnenen Klassenzuordnungen zu optimieren, wurden die 6 

Klassen der Ward- und complete linkage-Zuordnung als Start

partition in einen weiteren relocate-Lauf eingegeben; auf 

diesem Wege konnten die Ergebnisse iterativ verbessert wer

den. Nach der Urngruppierung der Elemente 6,8 und 18 (Ward) 

bzw. 10 und 18 (complete linkage) ergibt sich eine Klassen

zuordnung, die identisch ist mit dem bisherigen relocate

Ergebnis (rnit Zufallsstart). Fur die weitere Betrachtung 

ist folglich das relocate-Klassifikationsergebnis als am 

besten abgesichertes heranzuziehen. 

Die Abbildungen 8.3.6-7 zeigen die Biplots der Kirchspiele. 

Die Variablen sind als Vektoren dargestellt, die Kirchspiele 

(Merkmalstrager) durch die Endpunkte ihrer Vektoren gekenn-
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zeichnet. Die Approximationsgilte des Biplots in der X-Y-Ebene 

(Abb. 8.3.6) ist mit 46 \ unzureichend. Folglich muB ein 

dreidimensionales Biplotmodell zugrundegelegt werden, dessen 

Approximationsgilte 57,91 \ betragt. Die Projektion auf die 

X-Z-Ebene (Abb. 8.3.7) liefert Informationen ilber die Abstan

de der Punkte (Kirchspiele) und Vektoren (Merkmale) von der 

X-Y-Ebene. Das dreidimensionale Modell erlaubt einen genaue

ren Einblick in die Datenstruktur, wobei jedoch die nach wie

vor recht geringe Approximationsgilte berilcksichtigt werden 

muB. 

Deutlich isoliert im Biplot liegen die Kirchspiele 16 und 

19, die auch in allen Klassifikationsverfahren als AusreiBer 

erkannt wurden. Sie sind auch gegeneinander hinsichtlich zahl

reicher Variablen gut als kontrare Elemente abgegrenzt. 

Eine abseitige Lage nehmen auch die Kirchspiele 2, 25 und 17 

ein, die in der Klassifikation zur Gruppe 2 zusammengefaBt 

sind. Die Klasse 6 des relocate-Ergebnisses enthalt die Kirch

spiele 20, 21, 23� 24 und 26; diese lassen sich ohne Inter

ferenzen mit anderen Gruppen nur in der X-Z-Ebene (Abb. 8.3.7) 

als Klasse umreiBen. Das Kirchspiel 21 hat innerhalb dieser 

Gruppe eine etwas abseitigere Lage; in den Dendrogrammen der 

verfahren Ward und complete linkage ist zu erkennen, daB die

ses Element erst relativ spat der entsprechenden Klasse zu

geordnet wird. 

Auch die verbleibenden Klassen 1 und 3 lassen sich in der 

X-Z-Ebene hinreichend deutlich trennen. Gleichwohl sind hier

als "Problem"-Objekte die Kirchspiele 3, 11 und 18 zu nennen, 

die in der X-Y-Ebene (Abb. 8.3.6) in zumindest optische Nahe 

zu anderen Gruppen riicken. 

Insgesamt kann die durch die Klassifikation aufgedeckte Grup

penstruktur bei 6 Klassen im dreidimensionalen Biplotmodell 

trotz geringer Approximationsgiite wiedererkannt werden; es 

darf angenommen werden, daB sie einer wirklich dem Datenma

terial inharenten Struktur entspricht und kein dem Datenfeld 

aufoktroyiertes Zufallsprodukt ist. In die gleiche Richtung 

wiesen bereits die durch verschiedene Klassifikationsverfah-
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ren generierten, weitgehend ubereinstimmenden Klassenzuord

nungen. 

AbschlieBend sol! das Klassifikationsergebnis diagnostisch 

interpretiert werden. Zur raumlichen Orientierung ist Abbil

dung 8.3.8 heran2uziehen, die eine regionalisierte Darstel

lung enthalt. Aus Abbildung 8.3.9 kann die Klassenstruktur 

anhand der T-valrues der 21 Variablen fur jede der 6 Gruppen 

abgelesen werden. Der T-value ist ein MaB fur die positive 
oder negative Abweichung der Intra-Cluster-Variablenmittel

werte von den Gesamtmittelwerten unter Berucksichtigung der 

Standardabweichung der Variablen: 

x1c Mittelwert der Variable i innerhalb des Cluster c 

xi Mittelwert der Variable i insgesamt 

si Standardabweichung der Variable i insgesamt. 

Klasse 1 enthalt die Kirchspiele l.Maglebr.ende, 3.Lille

brcBnde, 9.Brarup, 10.Stadager, 11.Nr. Kirkeby, 13.Eskilstrup, 

15.Systofte, 18.Skelby und 22.Karleby. Nennenswerte positive

Abweichungen vom Gesamtmittelwert hat diese Klasse nur auf

der Variablen DICHTE2. Starkere negative Abweichungen sind

fur die Variablen HUSMJORD, WUESTUNG, NEUGRUEN, OERTUG, BOL,

HOEFE und WEIDPROZ festzustellen. Es sind, gemessen am Durch

schnitt, kleine Kirchspiele mit wenig Wustungen und Neugrun

dungen, geringem Weideanteil und um 1682 hoherer Siedlungs

dichte. Insgesamt konnen sie gekennzeichnet werden als Kirch

spiele ohne starkere siedlungsgenetische Dynamik.

Klasse 2 enthalt die Kirchspiele 2.Torkildstrup, 17.V.egger

l�se und 25.Horbelev. Die negativen Abweichungen sind hier 

unbedeutend; positive Abweichungen vom Mittel sind zum einen 

auf GroBenindikatoren wie BOL, OERTUG, HOEFE zu beobachten, 

zum anderen aber auch auf den Variablen ADELPROZ, NEUGRUEN 

und etwas geringer auf DICHTE2. Es sind also groBe Kirch

spiele mit erhohtem Adelsbesitzanteil um 1250, leicht hohe-
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rer Siedlungsdichte um 1682 und mit Neugriindungen. Sie sind 

gegenuber den Kirchspielen der Klasse 1 durch leicht erhohte 

siedlungsstrukturelle Dynamik ausgewiesen. 

Klasse 3 enthalt die Kirchspiele 4.Gundslev, 5.Nr. Vedby, 

6.Nr. Alslev, 7.Vaalse, 8.Kippinge, 12.�nslev, 14.Tingsted

und 27.Aastrup. Positiv weichen sie vom Mittel vor allem in 

den variablen WALDPROZ, NEUGRUEN und HUSMJORD ab. Starkere 

negative Abweichungen zeigen sich auf den Variablen DICHTEl, 

DISTKUEl & 2, GUETER, WUESTUNG und ADELPROZ. Es sind kusten

nahe Kirchspiele ohne Guter mit einer um 1250 geringen Sied

lungsdichte und ger:ingerem Adelsbesitzanteil, die kaum Wii

stungen haben; dagegen ist ihr Waldanteil und die Zahl der 

Neugriindungen, ebenso wie die Anzahl der huse med jord, deut

lich hoher als im Durchschnitt. Sie sind im Sinne der sied

lungsgenetischen Regionalisierung als "typische Neugriindungs

kirchspiele" zu kennzeichnen. 

Klasse 4 enthalt den Ausnahmefall 16.Idestrup. Es ist ein 

groBes Kirchspiel mit abnorm vielen Wiistungen, ohne Neugrun

dungen, mit sehr hoher Siedlungsdichte um 1250, die um 1682 

nur noch leicht hoher als der Durchschnitt ist, mit Giltern, 

der geringsten mittleren Distanz zum nachsten Nachbarort um 

1250, geringerem Waldanteil und niedrigerem Kronbesitzanteil. 

Idestrup kann beschrieben werden als "extremes Wilstungskirch

spiel mit hoher siedlungsstruktureller Dynamik". 

Klasse 5 mit 19.Gedesby als singularem Gruppenmitglied ist 

in vieler Hinsicht das genaue Gegenteil zu Klasse 4. Gedesby 

ist gekennzeichnet durch periphere Lage (groBe Distanz zum 

nachsten Nachbarort) an der Kiiste, hoheren Weideanteil, sehr 

geringen Waldanteil und um 1250 ausschlie8lich Kronbesitz; 

es hat weder Wiistungen noch Neugriindungen und eine konstant 

niedrige Siedlungsdichte. Diesem Kirchspiel wird eine Benen

nung als "stabiler Peripherraum ohne siedlungsstrukturelle 

Dynamik" gerecht. 

Klasse 6 enthalt die Kirchspiele 20.Sr. Kirkeby, 21.Sr. Als

lev, 23.Horreby, 24.Nr. �rslev und 26.Falkerslev. Diese Klas

se wird dominiert von kleinen Kirchspielen im Innern der In-
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sel mit 1250 hoherer und 1682 geringerer Siedlungsdichte, 

mit hoherem Adelsbesitzanteil um 1250, mit mehr Giitern und 

Wiistungen, groBerem Weideanteil, chne Neugriindungen, ·gcrin

gerem Kronbesitzanteil und geringerem Waldanteil. Diese 

raumlich kontingente Klasse, die allerdings relativ hohe In

nercluster-Varianz auf einigen Variablen aufweist, kann als 

"strukturell dynamisch in Richtung Wiistung" umschrieben wer

den. 

Insgesamt weist die multivariate Regionalisierung Falsters 

eine Reihe von mehr oder weniger deutlich differierenden 

Teilraumen aus. DaB bei einer Klassifizierung Informations

verluste hingenommen werden miissen, ist selbstverstandlich. 

Andererseits gelingt es auf diese Weise Teilraume auszuwei

sen, deren einzelne Glieder unter siedlungsstrukturgeneti

schem Aspekt und im Hinblick au£ eine Vielzahl von Merkmalen 

einander ahnlich sind. Einzelne Teilraume (Klassen) konnen 

dabei multivariat scharf von anderen getrennt werden. 

Im einzelnen zeigt sich ein hoher Grad an Ubereinstimmung 

mit den auf univariatem Wege gewonnenen Erkenntnissen vor 

allem der Kapitel 4 und 5. Dort waren wiistungs- und neugriln

dungsfordernde Faktoren (oder Determinanten) aus den Oaten 

isoliert und in Schemata zusammengestellt worden. Die Klas

sendiagnose hat fiir das Aggregationsniveau der Kirchspiele 

gezeigt, daB die jeweilige Kombination genau dieser Variab

len (bei weitgehend befriedigender Trennscharfe) Teilraume 

voneinander trennt, die durch groBere oder geringere Dyna

mik, durch mehr oder weniger Neugriindungen oder Wilstungen 

gekennzeichnet sind. 
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9· Numerische Klassifikation der Dorfer Falsters 

Nachdem im vorangehenden Kapitel der Versuch einer siedlungs

genetischen Regionalisierung der Insel Falster auf der G
7y

nd

lage der auf Kirchspielebene aggregierten Oaten unternommen 

wu:de, soll nun entsprechendes fur die Dorfer durchgefilhrt 

werden. Angestrebt wird eine mehrdimensionale Klassifizie

rung der Siedlungen hinsichtlich ausgewahlter Merkmale, Fur 

diesen Zweck konnen nur jene Dorfer herangezogen werden, fur 

welche die Datenmatrix frei von fehlenden Werten ist. Da auch 

hier wieder die Wustungen und Neugrundungen von vorrangigem 

Interesse sind, ergibt sich die Notwendigkeit (sofern sich 

die Merkmalsauswahl nicht auf wenige Lageparameter beschran

ken soll), mit zwei getrennten Datensatzen zu arbeiten. Die 

Matrix fur das Mittelalter enthalt einige Lageparameter und 

die Daten der Falsterliste, soweit sie fiir die Dorfer voll

standig ilberliefert sind. In ihr sind auch die Dorfer ent

halten, die spater wustfallen. Die Matrix fur das 17. Jahr

hundert enthalt auBer Lagevariablen die Angaben der Matri

kelliste von 1682 und andere Ausstattungsmerkmale (vgl, Kap. 

9.2). Hier sind auch die Neugrilndungen nach 1250 subsumiert. 

Insbesondere soll gepruft werden, welchen Klassen jeweils 

die Wiistungen und Neugrundungen zugeordnet werden und welche 

Positionen sie im Biplot einnehmen. Damit ist erneut, dies

mal auf Dorfebene, eine Moglichkeit zur multivariaten Uber

prilfung der bisher gewonnenen Ergebnisse gegeben, die nun 

auch differenziertere Aussagen, als sie auf der Kirchspiel

ebene moglich waren, zulaBt. Der Untersuchungsgang gestaltet 

sich dabei entsprechend dem Vorgehen in Kapitel 8.3 und kann 

deshalb in geraffter Form dokumentiert werden. 

9.1 Multivariate Gruppierung der mittelalterlichen Dorfer 

Als zu gruppierende Objekte stehen 90 Dorfer ohne jegliche 

fehlende Werte fur die ausgewahlten variablen zur Verfugung; 

16 von ihnen sind spatere Wustungen. Die im folgenden ver-
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wendete Numerierung der Dorfer entspricht der des Katalog

anhangs. Die ausgewahlten Variablen sind in Tabelle 9.1.1 

zusamrnengestellt. Ihre Kennung niwmt Bezug auf die zugeho

rigen Vektoren in den Biplots (Abb. 9.1.1-3) und auf die 

graphische Darstellung der Klassendiagnose (Abb. 9.1.4). 

Variablen-
Kennung name Erlauterung 

1 NN1250 Distanz zum nachsten Nachbarort 1250 

2 DISTKIR Distanz zur zugehorigen Kirche 

3 DISTKUEl Distanz zur Kiiste 1250 

4 BOL Anzahl Bol 1250 

5 OERTUG Anzahl irtug 1250 

6 MARKGPBO Anzahl irtug-G pro Bol 

7 KRONPROZ Kronbesitzanteil in Prozent 

8 ADELPROZ Adelsbesitzanteil in Prozent 

9 RESTPROZ Restbesitzanteil in Prozent 

10 HOEHENN Hohe iiber NN 

Tab. 9.1.1: Variablen fiir die numerische Klassifikation 
der mittelalterlichen Dorfer 

Die Merkmalsdimensionen gehen ohne externe Gewichtung in die 

Abstandsberechnung ein. Wegen der stark unterschiedlichen 

Streuungen und Skalenniveaus werden sie auf Mittelwert O und 

Einheitsvarianz standardisiert. Eine interne Ubergewichtung 

in Richtung DorfgroBe wird dadurch vermieden, daB die Be

sitzanteile nicht als Absolutbetrage, sondern als prozentua

le Anteile in die Berechnung eingehen. 

Die hier nicht mehr abgebildeten Dendrogramme der hierar

chisch-agglomerativen Klassifikationsverfahren (single link

age, complete linkage, average linkage, centroid sorting und 

Ward's method) zeigen wieder ihre je verfahrensspezifischen 

Eigenschaften. Zur Kettenbildung neigen single linkage, cen

troid sorting und average linkage: centroid sorting erzeugt 
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dariberhinaus die verfahrenstypischen Inversionen. Kompakte 

Klrusen von weitgehend gleicher GroBe bildet das Verfahren 

vonWard. Als AusreiBer werden, in der Reihenfolge ihrer 

AuB!nseiterstellung, die Kirchdorfer 93.Gedesby, 30.Kippinge 

und82.Vceggerl�se identifiziert, wobei das erstgenannte be

so�ers abseitig liegt. 

DieKlassenzahl wird nach MaBgabe der in Kapitel 8.3 refe

rie:ten Entscheidungskriterien auf 6 festgelegt. Nach Aus

sch1ltung der Gruppierungsergebnisse von single linkage, 

cen:roid sorting, average linkage und complete linkage, die 

wen.g brauchbare, weil auBerordentlich ungleich besetzte 

Klaisen generieren, und nach einer iterativen Verbesserung 

desWard-Ergebnisses ergibt sich eine Gruppierung, die iden

tis:h ist mit der Klasseneinteilung des relocate-Algorithrnus 

mitZufallsstart. Diese Klassifikation ist auch diejenige, 

die mit Abstand am besten im Biplot wiedererkannt wird. Ab

biltung 9.1.1 zeigt die Lage der 90 Dorfer im spaltenzen

tri,rten Biplot der standardisierten Merkmale1 eingetragen 

sint hier nicht die Dorfkennungen, sondern die Klassenzuord

nunren der 6 relocate-Gruppen. Unter Beriicksichtigung der 

nur geringen Approximationsgiite lassen sich die 6 Klassen 

tro:z einiger Uberlappungen trennen. Klasse 2 ist dabei 

sincular besetzt (= 93.Gedesby). 

Die Abbildungen 9.1.2-3 zeigen die Biplots der Dorfer. Die 

10 •ariablen sind als Vektoren dargestellt. Da die Approxi

mat.onsgiite des XY-Biplots (Abb. 9.1.2) mit 43,82 i unzu

reichend ist, muB ein dreidimensionales Biplotmodell zugrun

degflegt werden, dessen Approximationsgiite 58,08 i betragt. 

Die Projektion auf die XZ-Ebene (Abb. 9.1.3) liefert Infor

mat:onen iiber die Abstande der Punkte (Dorfer) und Vektoren 

(Me1kmale) von der XY-Ebene. Die Dorfer, die spater wiist

fal:en, sind besonders kenntlich gemacht. Sie liegen in bei

den Biplots (Abb. 9.1.2-3) fast ausschlieBlich rechts vom 

Nullpunkt der X -Komponente. Die orthogonale Projektion ihrer 

ObjEktpunkte auf die Vektoren zeigt, daB sie iiberwiegend ne

gatjve Abweichungen vom Mittel auf den Variablen 4 (BOL), 

5 (CERTUG) und 1 (NN1250) haben. Eine Ausnahrnestellung nimmt 
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30.Kippinge ein, was auch inhaltlich zu begrunden ist (Kap.

6): Kippinge wird im Siedlungskatalog nur wegen seiner feh

lenden Platzkontinuitat als Wustung gefuhrt. 

Auf der Variablen 8 (ADELPROZ) uberwiegen bei den Wustungen 

die positiven Abweichungen (Abb. 9.1.2). Hinsichtlich der 

Merkmale 7 (KRONPROZ), 3 (DISTKUEl), 9 (RESTPROZ) und 10 

(HOEHENN) !assen sich die Wustungen in zwei (in ihren Merk

malsauspragungen gegenlaufige) Gruppen trennen. Diese va

riablen sind folglich nicht geeignet, die Wustungen von an

deren Orten zu trennen. 

Im folgenden wird das Klassifikationsergebnis diagnostisch 

interpretiert. In Abbildung 9.1.4 ist die Klassendiagnose 

anhand der Histogramme der T-values fur die 6 Klassen und 

10 Variablen graphisch veranschaulicht. Zur raumlichen Orien

tierung kann Abbildung 9.1.S herangezogen werden, in Welcher 

die Gruppenzuordnung der 90 klassifizierten mittelalterli

chen Dorfer eingetragen ist. 

Klasse 1: Dorfer 1, 22, 23, 26, 33, �, 40, 44, 48, 49, so,

51, 54, SS, 56, 57, 59, 60, §.i, .2&_, 21._, 103, 105, 

124 (Wustungen unterstrichen). Diese Klasse hat 

negative Abweichungen vom Mittel au£ den Variablen 

BOL, OERTUG, KRONPROZ und ADELPROZ, positive au£ 

den Variablen RESTPROZ, DISTKUEl und MARKGPBO. 

Es sind kleinere Dorfer in groBerer Kustendistanz, 

die insgesamt dem Durchschnitt sehr nahe kommen. 

Klasse 2: Dorf 93. Diese singular mit Gedesby besetzte Klas

se ist v.a. gekennzeichnet durch stark positive 

Abweichung in der Distanz zum nachsten Nachbarort 

und im Kronbesitzanteil. Gedesby ist peripher und 

niedrig gelegen und befindet sich um 1250 ganz in 

Kronbesitz. 

Klasse 3: Dorfer 11, 16, 17, 21, 24, 25, 30, 38, 65, 67, 82, 

83, 84, 100, 101, 104, 107, 110, 114, 126 (Wustun

gen unterstrichen). Diese Klasse hat starker posi

tive Abweichungen vom Mittel au£ den Variablen 

BOL, OERTUG und RESTPROZ, weniger stark positive 
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auf der Variablen HOEHENN. Negativ weicht sie im 

Mittel in den Variablen DISTKUEl, MARKGPBO, KRON

PROZ und ADELPROZ ab. Es sind groBe Dorfer mit 

wenig Grundbesitzanteil von Adel und Krone und 

damit gr5Berem Besitz freier Bauern. 

Klasse 4: Dorfer 12, 36, 63, 68, 75, 78, 79, 85, 86, 87 

(Wiistungen unterstrichen). Stark positive Abwei

chungen vom Mittel hat diese Klasse auf den Va

riablen DISTKIR und ADELPROZi alle anderen Variab

len haben negative Abweichungen. Die Gruppenmit

glieder sind zu kennzeichnen als kleine Dorfer 

mit gr5Berer Distanz zur Kirche und hohem Adels

besitzanteil, die bei geringer Distanz zum nach

sten Nachbarort niedriger und in gr58erer Kiisten

nahe liegen. 

Klasse 5: Dorfer 3, 7, 8, 10, 14, �. 41, 95, 2.§., 109, 112, 

115, 122, 123 (Wiistungen unterstrichen). Die Klas

se ahnelt in vielem der Gruppe 4, jedoch enthalt 

sie Dorfer mit gr5Berer Kiistendistanz und Hohe 

iiber NN, deren Distanz zum nachsten Nachbarort 

dem Durchschnitt entspricht. 

Klasse 6: Dorfer 2, !, 15, 28, 29, 35, 39, 43, 62, 69, 70, 

12, 91, 94, 102, 106, 108, 111, 113, 125, 127 

(Wiistungen unterstrichen). Diese Klasse unter

scheidet sich vom Durchschnitt allein in ihrem 

deutlich groBeren Kronbesitzanteil. 

Die Wiistungen treten v.a. in den Klassen 1, 4 und 5 auf. 

Ihnen ist die geringe Grose der Gruppenmitglieder gemeinsam. 

In den Klassen 4 und 5 kommt ein hoherer Adelsbesitzanteil 

hinzu, in Klasse 4 eine geringere Distanz zum nachsten Nach

barort. Klasse 3 enthalt auBer 30.Kippinge, das als Wiistung 

einen Ausnahmefall darstellt, keine Wustungeni sie vereinigt 

die gro8en Dorfer mit geringen Besitzanteilen der Nobilitat. 

Insgesamt stehen die Ergebnisse der multivariaten Analyse 

fur die mittelalterlichen Dorfer in Ubereinstimmung mit den 

in Kapitel 4 gewonnenen Erkenntnissen. Sie zeigen das auf 
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dem Siedlungsniveau wesentlich differenziertere Bild des 

Zusammenhangs zwischen den siedlungsstrukturgenetischen De

terminanten und ihren Auswirkungen. 

9.2 Multivariate Gruppierung der neuzeitlichen Dorfer 

Fur die Matrix der neuzeitlichen Dorfer stehen 97 Objekte 

zur verfugung, die in den 10 ausgewahlten Variablen frei 

von fehlenden Werten sindi 13 von ihnen sind Neugrundungen 

nach 1250. Die in diesem Kapitel verwendete Numerierung ent

spricht wieder der des Kataloganhangs. Die Variablen konnen 

der Tabelle 9.2.1 entnommen werden. Ihre Kennung bezieht 

sich auf die zugehorigen Vektoren im Biplot (Abb. 9.2.1) 

und auf die graphische Darstellung der Klassendiagnose (Abb. 

9 .2 .2). 

Variablen-
Kennung name Erlauterung 

1 NN1682 Distanz zum nachsten Nachbarort 1682 

2 DISTKUE2 Distanz zur Kuste 1682 

3 HUSMJORD Anzahl huse med jord 1682 

4 HUSUHRTK Anzahl huse uden hartkorn 1682 

5 HRTKIALT Hartkorn insgesamt 1682 

6 HOEHENN Hohe uber NN 

7 ACKEPROZ Ackerflache in Prozent der Gemarkung 

8 WEIDPROZ Weideflache in Prozent der Gemarkung 

9 WALDPROZ Waldflache in Prozent der Gemarkung 

10 RINDPHOF Mittlere Zahl GroBvieh pro Hof 

Tab. 9.2.1: Variablen fur die numerische Klassifikation 
der neuzeitlichen Dorfer 

Die Merkmalsdimensionen gehen ohne externe Gewichtung in die 

Berechnung ein. Um eine interne Gewichtung aufgrund unter-
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schiedlicher Streuungen und Skalenniveaus auszuschlieBen, 

werden sie wieder auf Mittelwert O und Einheitsvarianz stan

dardisiert. 

Die Dendrogramme der hierarchisch-agglomerativen Klassifika

tionen (nicht abgebildet) zeigen, da8 auBer bei dem Verfah

ren von Ward zum Teil extreme Kettenbildung auftritt und die 

Gruppen auf hoherem Aggregationsniveau auBerordentlich un

gleich besetzt sind. Die Fusion beginnt auf niedrigem Niveau

mit der Bildung von einer oder zwei zentralen Klassen, an 

die anschlieBend einzelne Objekte oder kleine Objektgruppen 

sukzessiv angehangt werden. Immerhin identifizieren alle 

Verfahren die Dorfer 21.Nr. Vedby, 28.Vaalse und 93.Gedesby 

als Ausnahmefalle. Sie werden erst bei groBen Fehlerquadrat

zuwachsen mit den bis dahin gebildeten Gruppen fusioniert. 

Weitgehend iibereinstimmende Klassifikationsergebnisse erzeu

gen das Verfahren von Ward und der nicht-hierarchische relo

cate-Algorithmus. Eine iterative verbesserung der bei 7 Klas

sen abgebrochenen Ward-Fusion erzeugt nach Urngruppierung von 

10 Dorfern ein Ergebnis, das identisch ist rnit dem des relo

cate-Verfahrens bei Zufallsstart. Im folgenden wird diese 

Gruppierung in 7 Klassen zugrundegelegt. 

Abbildung 9.2.1 zeigt das Biplot der standardisierten Merk

male fiir die 1. und 2. Komponente; es sind nicht die Dorf

kennungen, sondern die Klassenzuordnungen der 7 relocate

Gruppen eingetragen. Die Lage der Neugriindungen nach 1250 

im Biplot ist besonders kenntlich gemacht. Das XY-Biplot 

erreicht nur eine Approximationsgiite von 46,80 \; im drei

dimensionalen Biplot betragt sie 60,55 ,. Trotz der gerin

gen Approximation lassen sich die Klassen 1, 2, 5, 6 und 7 

relativ gut in der XY-Ebene voneinander abgrenzen. Die Klas

sen 3 und 4 liegen enger beieinander und iiberlappen teil

weise. Beide liegen nahe dem Nullpunkti ihre Gruppenrnitglie

der sind damit .als relativ durchschnittlich hinsichtlich 

der 10 verwendeten Merkmale ausgewiesen. Klasse 1 ist singu

lar besetzt und enthalt nur das Ausnahme-Dorf 93.Gedesby. 

In Klasse 7 sind zwei weitere "AusreiBer", die Kirchdorfer 

28.vaalse und 21.Nr. Vedby, vereinigt.
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Die Neugriindungen zeigen eine Tendenz zur Haufung in den ins

gesarnt schwacher besetzten Klassen 5 und 6. Deren markanteste 

Gemeinsamkeit ist eine zum Tei! sehr starke negative Abwei

chung auf der Variablen 7 (ACKEPROZ) und positive Abweichun

gen v.a. auf den Merkmalen 1 (NN1250) und 3 (HUSMJORD). Diese 

Dorfer sind also durch geringen Ackeranteil, groBere Distanz 

zum nachsten Nachbarort und groBere Anzahl kleiner landwirt

schaftlicher Nebenerwerbseinheiten gekennzeichnet. wesent

liche, aus dem Biplot ablesbare Unterscheidungskriterien zwi

schen den Klassen 5 und 6 sind die Variablen 6 (HOEHENN) und 

9 (WALDPROZ). Die Mitglieder der Gruppe 5 haben hohere Lage 

iiber NN und erheblich hoheren Waldanteil, wahrend die Dorfer 

der Klasse 6 auf diesen Variablen negative Abweichungen zei

gen. 

AbschlieBend soll das Klassifikationsergebnis diagnostisch 

erlautert werden. In Abbildung 9.2.2 ist die Klassendiagnose 

der 7 Gruppen durch die T-value-Histogramme graphisch veran

schaulicht; Abbildung 9.2.3 kann zur raumlichen Orientierung 

herangezogen werden. 

Klasse 1: Dorf 93. Die Klasse ist singular mit 93.Gedesby 

besetzt. Es ist zu kennzeichnen als groBes, peri

pher, kiistennah und niedrig gelegenes Dorf mit 

groBem Weideanteil, geringem Wald- und Ackeranteil 

und hohem GroBviehbesatz. 

Klasse 2: Dorfer 15, 20, 62, 67, 68, 70, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 90, 91, 92, 102, 103 (Neugriindungen unterstri

chen). Die Dorfer dieser Klasse, von denen nur ei

nes nach 1250 gegriindet wurde, sind von durch

schnittlicher GroBe, haben einen geringeren Weide

und einen etwas hoheren Ackeranteil als der Durch

schnitt, liegen niedriger und kiistennaher, aber in 

engerer Nachbarschaft zum nachsten Dorf. 

Klasse 3: Dorfer 2, 3, �. 7, 9, 10, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 

50, 51, 53, 54, 60, 61, 63, 69, 71, 94, 95, 105, 

106, 107, 111, 112, 113, 115, 121, 122, 123 (Neu

grundungen unterstrichen). Diese Dorfer entspre-
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chen weitgehend dem Durchschnitt; sie liegen je

doch in etwas groBerer Kustendistanz und haben ei

nen groBeren Acker- und geringeren Waldanteil. 

�lasse 4: Dorfer 1, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 

29, 32, 33, 35, 38, 65, 100, 110, 114, 125, 126, 

128, 129 (Neugrundungen unterstrichen). Vom Durch

schnitt unterscheiden sich die Mitglieder dieser 

Gruppe in ihrer im Mittel kustennaheren, aber ho

heren Lage sowie in ihrem geringeren Waldanteil 

und GroBviehbesatz. 

Klasse 5: Dorfer 8, !.!!., 25, 46, 49, 55, 56, 57, 59, �, 

119, 1£!1., 127 (Neugrundungen unterstrichen). Diese 

Dorfer sind gekennzeichnet durch groBere Entfer

nung zum nachsten Nachbarort, hohere Lage, erheb

lich gro8eren Wald- und erheblich geringeren 

Ackeranteil. 

Klasse 6: Dorfer 31, 34, 43, 47, 64, 89, 104 (Neugrundungen 

unterstrichen). Diese Dorfer sind im Mittel etwas 

gr6Ber, sie sind peripher, kustennaher und niedri

ger gelegen und sie haben einen gro8en Weide- und 

geringere Acker- und Waldanteile. 

Klasse 7: Dorfer 21, 28. In dieser Gruppe sind nur die bei

den groBen Kirchdorfer 21.Nr. Vedby und 28.Vaalse 

zusammengefa8t; sie liegen kustennah und niedrig, 

haben gro8en Weide- und Waldanteil und deshalb 

geringeren Ackeranteil. 

In vieler Hinsicht bestatigt die multivariate Analyse auf 

Dorfebene die bisherigen Ergebnisse. Diese mussen hier nicht 

wiederholt werden. Auf eines ist jedoch hinzuweisen: Viele 

der untersuchten Neugrundungen haben 1682 in ihrer Gemarkung 

einen geringeren Ackeranteil. Die Ackerflachen sind dabei 

entweder zugunsten des Waldes odcr der Weideflachen zuruck

gedrangt. zunachst liegt die Annahme nahe, da8 in diesen 

Dorfern - wie in anderen, die mit ihnen zu einer Klasse zu

sarnmengefaBt werden - die Viehwirtschaft eine gro8ere Rolle 
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gespielt haben kann. Die Daten der Viehzahlung von 1657 kon

nen diesen SchluB aber nicht erharten; zu diesen muB jedoch 

kritisch angemerkt werden, daB sie mit erheblichen quellen

kritischen Einschrankungen belastet sind. Sie konnen deshalb 

in diesem Zusammenhang kaum als stichhaltiges Gegenargument 

Verwendung finden. 

Wesentlich 1st hervorzuheben, daB die Neugrundungen - und 

das gilt auch fur die Wilstungen (Kap. 9.1) - nicht zu sehr 

isoliert gesehen werden durfen. Sie sind in der Klassifika

tion und im Biplot vergesellschaftet mit anderen Dorfern, 

die ahnliche Kombinationen der Merkmalsauspragung haben. Die 

quantitative Arbeitsweise kann und darf nicht den Anschein 

erwecken, als seien die siedlungsstrukturgenetischen Prozes

se streng deterministisch - etwa im Sinne von Gesetzen - aus 

dem Datenmaterial abzuleiten. Bei Untersuchungen dieser Art 

ist grundsatzlich mit einem relativ groBen Anteil nicht-er

klarter Varianz zu rechnen. Aufgabe einer quantitativ ver

standenen historischen Siedlungsgeographie mus sein, aus 

diesem "Hintergrundrauschen" die zweifellos vorhandenen, 

regelhaften Tendenzen herauszufiltern. Sie kann dabei sta

tistisch abgesicherte Ergebnisse vortragen und in Zweifels

fallen, die auf diesem Felde nicht selten vorkommen, inter

subjektiv iiberpriifbare Entscheidungen fallen. 
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10 Zusammenfassung 

Ausgehend von der Gesamtheit der Siedlungen auf der danischen 

Ostseeinsel Falster zwischen 1250 und 1682 wird die histori

sche Siedlungsstrukturgenese dieses Raumes untersucht. Die 

Wahl des Untersuchungsgebietes orientiert sich vor allem an 

der Quellenlage, die mit Konig Valdemars II. Erdbuch von 

1231/50 flachendeckende Aussagen schon vom hohen Mittelalter 

an zulaBt. Es werden die Steuerfaktoren der regionalen Dif

ferenzierung und zeitlichen Entwicklung des Siedlungsmusters 

anhand der Merkmale der Siedlungen herausgearbeitet. Dabei 

wird auf quantitativ-statistische Methoden zuruckgegriffen. 

Fur die insgesamt 129 untersuchten Dorfer, die auf Falster 

zwischen 1250 und 1682 zeitweise oder dauernd existierten, 

wird ein Siedlungskatalog zusammengestellt, der mit 32 meist 

metrischen Ausgangsvariablen die falsterschen Dorfer okono

misch, besitzrechtlich, lagemaBig und naturraumlich be

schreibt. Die Oaten werden den Siedlungen zugeordnet, so 

daB ein zweidimensionales, auch maschinell auswertbares Da

tenfeld entsteht, in dem die Zeilen alle gewonnenen Einzel

merkmale fur jede Siedlung und die Spalten die Merkmalsgrup

pen aller Siedlungen enthalten. AuBerdem entsteht durch Ag

gregierung der Oaten auf Kirchspielniveau ein zweiter Kata

log, der statistisch ausgewertet werden kann. 

Als Grundlage fur die Untersuchungen zur Siedlungsstruktur

genese werden zunachst die naturraumliche Ausstattung und 

die spatholozanen Meeresspiegelschwankungen analysiert. Es 

wird gezeigt, daB die geomorphologische, geologische und 

pedologische Ausstattung der Insel weitgehend homogen isti 

physisch-geographische Unterschiede, die u.U. als Vorgaben 

fiir Siedlungsentwicklungen determinierend gewirkt haben 

konnten, spielen eine untergeordnete Rolle. Auch die Meeres

spiegelschwankungen konnen wegen ihrer im fraglichen Zeit

raum nur marginalen Oszillation keinen EinfluB auf die Sied

lungsentwicklung genommen haben. 

Nach einer Oberprufung der Indikatoreigenschaften der mit

telalterlichen Mark- und Bol-Angaben des Erdbuchs wird das 
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Siedlungsmuster von 1250 dargestellt. Die mittelalterliche 

Siedlungsverteilung ist sehr unregelma.Big. Ein zentralort

liches, auf Marktfunktionen einzelner Orte beruhendes Sy

stem hat sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb Falsters noch 

nicht ausgebildet. Auffallend ist die groBe Zahl kleiner 

und kleinster Dorfer, die relativ spat, aber noch vor 1250 

gegrilndet wurden und sich irn zentralen Suden konzentrieren. 

Insgesamt ergibt sich daraus ein Siedlungsdichtegradient 

zur Kilste hin, der nicht durch eventuelle spatere Landhe

bung erklart werden kann. Als Erklarungsmodell wird die filr 

das Mittelalter ilberlieferte Verunsicherung der danischen 

Kusten durch Wendenubergriffe diskutiert. Die Besitzstruk

tur der Insel kann aus den detaillierten Angaben der Falster

liste in Konig Valdemars Erdbuch rekonstruiert werden. Fal

ster ist bereits um 1250 zu einem groBen Teil in der Hand 

der Nobilitat. In den Dorfern herrscht noch weitgehend Be

sitzmischung, wenn auch schon erste Ansatze zur raumlichen 

Entflechtung sichtbar werden. 

Einen inhaltlichen Schwerpunkt stellt die Behandlung der 

spatmittelalterlichen und friihneuzeitlichen Wilstungen dar. 

Sie sind zunachst zu unterscheiden von den auf Falster nicht 

seltenen Dorfverlegungen, die im wesentlichen in das 14. 

Jahrhundert datiert werden und im Zusammenhang mit einer 

Neuorganisation der Fluren stehen. Die eigentlichen Ortswu

stungen gehen meist vor 1500 ab; eine genauere chronologi

sche Einordnung ist nur in Ausnahmefallen moglich. Die Wil

stungen sind auBerordentlich ungleich Uber die Insel ver

teilt. Die kilstennahe Peripherie bleibt irn wesentlichen wii

stungsfrei, die Kirchspiele des zentralen Siidens haben da

gegen die gr6Ben Wilstungsintensitaten. Auf der Grundlage 

einer vollstandigen Merkmalsanalyse der Dorfer und Kirch

spiele, deren Aussagen durch Hornogenitatstests und Korrela

tionsrechnungen auf ihre Signifikanz iiberprilft werden, wird 

ein Bundel von Selektionsfaktoren aus dem Datenmaterial her

ausgefiltert, das die Auslese der Dorfer im spatmittelalter

lichen (und fruhneuzeitlichen) WiistungsprozeB steuert. Es 

stellt sich heraus, daB Dorfer mit folgenden Merkmalsaus-
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pragungen signifikant eher wustfallen als anctere Siedlungen: 

spates Grundungsdatum; Lage in Gebieten mit setr hoher mit

telalterlicher Siedlungsdichte; geringe GroBe; Lage in Ge

bieten, in denen schon um 1250 der Grundbesitzanteil des 

Adels groBer war als andernorts; Lage in Gebieten, in denen 

auch die Gutswirtschaften heranwachsen. Ohne EinfluB auf 

die Wustungsanfalligkeit bleiben die Faktoren Bodenqualitat, 

Entfernung zum Kirchspielort, Entfernung zur Kuste, Hohen

lage. Auch kann gezeigt werden, daB der direkte oder indi

rekte EinfluB der entstehenden Gutswirtschaften auf die Ent

wicklung des dorflichen Siedlungsmusters teilweise schon vor 

1500 beginnt. Im Gegensatz zu den regional im Untersuchungs

gebiet wirkenden Steuerfaktoren des Wustungsprozesses sind 

die eigentlichen Wustungsursachen uberregionaler Natur und 

vor allem in der Agrarpreiskrise des 15. Jahrhunderts zu 

suchen, deren rezessive Wirkung jedoch auf Falster nur von 

relativ kurzer Dauer war. 

Darauf deuten auch die 14 nach 1250 neu gegrundeten Dorfer 

hin, von denen die meisten vor 1500 datieren und chronolo

gisch nicht von der Wustungsphase zu trennen sind. Die Merk

malsanalyse kennzeichnet sie folgendermaBen: periphere Lage 

im Kirchspiel, groBere Distanz zum nachsten Nachbarort, La

ge in Kirchspielen mit geringer mittelalterlicher Siedlungs

dichte, Kustennahe, mehr Nebenerwerbsstellen, groBerer Wald

oder Weideanteil in der Gemarkung. Entgegen anderer Auffas

sung konnen die Neugrundungen nicht mit einer eventuellen 

Landhebung und einer damit einhergehenden Verbesserung der 

agrarokologischen Situation der kustennahen Landstriche in 

Verbindung gebracht werden. Vielmehr fullen sie offensicht

lich jene Leerstellen aus, die das mittelalterliche Sied

lungsmuster aufgrund der Verunsicherung der Kustenstriche 

trotz ubergroBer Siedlungsdichte im Innern noch offengelas

sen hatte. Zudem durften kustennahe Standorte durch den Ex

port landwirtschaftlicher Guter nach dem europaischen Fest

land und Norwegen an Attraktivitat gewonnen haben. 

Von besonderem Interesse vor allem fur die Frage nach den 

Grunden fur die Verlegung von Dorfern im 14. Jahrhundert 
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ist die Siedlungsentwicklung im Kirchspiel Kippinge. Die 

verlegten Dorfer haben nach ihrem Wiederaufbau alle einen 

regulierten Dorfplan, zu fragen ist, ob sie diesen auch 

schon vor der Verlegung batten oder ob die Regulierung ur

sachlich mit der Ortsverlegung zusammenhangt. Dieser Frage 

wird am Beispiel des groBen Kirchdorfes Kippinge, das um 

ea. 1300 in zwei neue Dorfer geteilt und verlegt wird, an

hand einer Luftbildauswertung und einer groBflachigen Phos

phatkartierung nachgegangen. Durch die Befunde wird wahr

scheinlich gemacht, daB das alte Kippinge keine regulierte 

Dorfform hatte und daB ein geregelter StraBendorfplan erst 

mit dem Neuaufbau der Nachfolgesiedlungen Vester- und �ster 

Kippinge entsteht. Dariiberhinaus wird am Beispiel Kippinge 

die obere Grenze dorflicher Agglomeration auf Falster deut

lich. Wahrend in einigen Fallen - wenn auch insgesamt von 

untergeordneter Bedeutung - Ballungsvorgange in Dorfern be

legt sind, so erreicht Kippinge gegen Ende des 13. Jahrhun

derts eine GroBe, die fiir eine vorwiegend agrare Okonomie 

unpraktisch sein muB, und es wird geteilt. Dieser Vorgang, 

wie auch die anderen Verlegungen, muB der Optimierung der 

agraren Produktionsbedingungen gedient haben. 

Das siedlungsstrukturelle Ergebnis der Wiistungs- und Neu

griindungsprozesse ist dokumentiert in einem am Ende des 17. 

Jahrhunderts faBbaren, wesentlich ausgeglicheneren dorfli

chen Siedlungsmuster. Die Anordnung der Dorfer im Raum ist 

nun gleichmaBiger, die Unterschiede der Siedlungsdichte in 

den Kirchspielen sind geringer, die Zahl der kleinsten Dor

fer ist reduziert und die Peripherie der Insel ist durch 

neu gegriindete Dorfer in Kiistennahe besiedelt. Die Urnstruk

turierung des Siedlungssysterns, die vorwiegend noch im spa

ten Mittelalter stattfindet, ist - systemtheoretisch betrach

tet - eine Phase kritischer Fluktuation und Instabilitat, 

die durch den nur kurz andauernden Impuls der Agrarkrise in 

Gang gebracht wird und das Siedlungssystem anschlieBend ein 

den nun veranderten Rahmenbedingungen angepaBtes, neues 

Gleichgewicht finden laBt. Zur praziseren Fassung des Um

strukturierungsgrades wird ein allgemein formuliertes, aus 
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dem Bereich der 6kologie adaptiertes StabilitatsmaB vorge

schlagen, das vielseitig anwendbar ist und den haufig kri

tisierten Wilstungsquotienten ersetzen kann. 

AbschlieBend wird der Versuch unternommen, fur die Insel 

Falster multivariate Klassifizierungen der Kirchspiele und 

Dorfer unter siedlungsgenetischem Aspekt zu erstellen. Da

bei kommen vergleichend verschiedene Verfahren der numeri

schen Klassifikation und ein unabhangiges Ordinationsver

fahren zum Einsatz; dadurch ist gewahrleistet, daB den Oa

ten nicht eine ihnen fremde Struktur aufoktroyiert wird. 

Die multivariate Analyse dient zugleich der Uberpriifung der 

in den vorangehenden Kapiteln auf univariatem Wege gewonne

nen Ergebnisse. Die Klassifikation der Kirchspiele gliedert 

die Insel in sechs zum Teil raumlich kontingente Teilraume, 

deren einzelne Glieder unter siedlungsstrukturgenetischem 

Aspekt und im Hinblick auf insgesamt 21 Variablen einander 

ahnlich sind. In vergleichbarer Weise werden auch die Dor

fer, getrennt nach den Zeitschnitten 1250 und 1682, klassi

fiziert. Dabei ist von besonderem Interesse, in welche Grup

pen jeweils die Wiistungen und Neugriindungen eingeordnet wer

den. Die Ergebnisse bestatigen in wesentlichen Punkten die 

bereits gewonnenen Erkenntnisse, konnen zugleich aber auch 

ein besser differenziertes Bild der zusammenhange geben, 

als es mit Hilfe einfacher Mittelwerts- und Korrelations

statistik moglich ist. 
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I. Dorfkatalog Falster 1250-1682

Die Orte sind nach Kirchspielen geordnet. Die Numerierung 

entspricht der in Text, Abbildungen und Tabellen verwendeten . 

Auf den Ortsnamen in moderner Schreibweise folgt die jeweils 

alteste ilberlieferte Namenform in Klammern. Gehorte der Ort 

1250 zu einem anderen Kirchspiel als 1682, so wird dies ver

merkt. Das Datum der ersten urkundlichen Erwahnung wird nach 

A. BJERRUM u. C. LISSE (1954) zitiert. Verweisc auf Luftbild

befunde stiltzen sich auf P. DAHMS (1979/81). Die Flurnamen

identifizierungen von L. WEISE und K.-E. FRANDSEN (1972) ba

sieren auf der Auswertung von Erdbilchern und den Matrikel

karten des 18. und 19. Jahrhunderts. 

Abkilrzungen: 

euE 

VJb 

VJbF 

VJbH 

VJb� 

Lbb 

u 

+ 

erste urkundliche Erwahnung 

Kong Valdemars Jordebog 

Kong Valdemars Jordebog, Falsterlisten (um 1250) 

Kong Valdemars Jordebog, Hovedstykket (1231) 

Kong Valdemars Jordebog, �listen (1231) 

Luftbildbefund, mit Angabe der UTM-Koordinaten 

Udskifte: Auflosung der alten dorflichen Feldgemein
schaft durch die Flurbereinigung an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert

Wilstung 
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FALSTERS N�RRE HERRED 

1. Maglebraende sogn

1. Maglebramde (Bramningy maklae); euE: 1231; U: 1796

und 1806. 

2. Stangerup (Stangcethorpl; euE: um 1250; U: 1806.

3. Algestrup (Asgutsthorp = Schreibfehler fur Alguts
thorp); euE: um 1250; U: 1797. 

4. +Raad (Rathwet); euE: um 1250; im Laufe des Mittelal

ters und spater mehrmals erwahnt (1472 Raadh, 1620 
Raae) (J. P. TRAP 1955, 927) ; niedergelegt um 1630 
(L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); die Flur kam 
als Grasland unter Nyk�bing slot und wurde nach 
der udskifte 1806 wieder bebaut, heute "Rodemark" 
im Aastrup sogn, S�nder herred. 

5. +Syllerup; nicht in VJb; lokalisiert anhand Flurnamen

"Nore Suellerup St�cker", "N�rre Suellerup Stueber", 
"N',llrre Svellerup Stucker", "Synden Suellerup" etc. 
(L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); wlist vor 1500 
(vgl. K.-E. FRANDSEN 1973, 4 Spalte I). 

6. Fjendstrup (Fienstorp); euE: 1385-1411; nicht in VJb,

Neugrilndung nach 1250; U: 1807. 

2. Torkildstrup sogn

7. Torkildstrup (Thorkilsthorp); euE: um 1250; U: um 1800.

8. Sk�rringe (Skythringy); euE: um 1250; 1688 als Dorf
niedergelegt (J. P. TRAP 1955, IV, 991). 

9. Dukkerup (Dukkcethorp); euE: um 1250; U: 1799.

LO. Sullerup (Sulcethorp); euE: 1231; U: 1800. 

Ll. Gundslevmagle (Gundrcezslef makle); euE: 1231; U: 1807. 

L2. Taarup; nach J. P. TRAP (1955, IV, 930) identifiziert 
mit dem in VJbF genannten Olaefsthorp; um 0,65 km 
nach NE verlegt, Vorganger lokalisiert anhand 
Flurnamen "Gamble Bye Agre", "Gamleby agre" in 
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Taarup-Vestermark (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 
1972). 

13. +Nyb!lllae; euE: 1231 in VJbH; lokalisiert anhand Flur

namen "Nible", Naeblebroe Agre" (L. WEISE u. K.-E. 
FRANDSEN 1972); nach J. P. TRAP (1955, IV, 930) 
(aus Grunden der Reihenfolge in VJbH) identisch 
mit dem in VJbF genannten +Ketaelscogh; L. WEISE 
u. K.-E. FRANDSEN (1972) schlagen Identifizierung
von +Ketaelscogh mit dem im nicht benachbarten,
weiter siidwestlich gelegenen Kirchspiel Tingsted
gefundenen Flurnamen "Keldskov" vor, was indes
einen schwerwiegenden Fehler der Reihenfolge und
Kirchspielzuordnung in der ansonsten meist gut
stimmigen VJbF voraussetzt; deshalb hier Entschei
dung mit J. P. TRAP (1955, IV, 930) fiir +Nyb!lllae

= +KetcBlscogh.

3. Li l lebraende sogn

14. Lillebrcende (BrcBnningy litlre); euE: um 1250; U:
1803. 

15. Barup (BabcBthorp); euE: 1231; U: zwischen 1805 und
1807. 

4. Gundslev sogn

16. Gundslev (Grundrizlef litlcB); euE: um 1250; um ea.
1 km vom Ort der heute isoliert stehenden Kirche 
nach E verlegt (J. i. PEDERSEN 1980, 186); U: 
1806. 

17. Skerne (Skaernce); euE: 1231; U: 1796 und 1806.

18. Sorts!II (Sortzs�); euE: 1411; nicht in VJb, Neugriln
dung nach 1250; U: 1806; vgl auch 19. Skovby, 

19. Skovby (Scovby); euE: 1380; nach J, P. TRAP (1955,
IV, 931 u. 933) ist entweder Skovby oder Sorts!II 
identisch mit dem in VJbF unter dem benachbarten 
Kirchspiel LillebrcBnde genannten Farnaes; die 
Entscheidung fallt hier mit K.-E. FRANDSEN (1973, 
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4 Spalte I) fur Skovby = Farnces; U: 1806,

20. Havns, (Hagns, Hagnis); euE: 1509; nicht in VJbF, Neu

grundung nach 1250; U: 1807. 

5. Ndrre Vedby sogn

21. N,rre Vedby (Withby n9irrce); euE: um 1250; vermutlich
im 14. Jahrhundert um 2,3 km vom Ort der heute 
isoliert stehenden Kirche nach NNW an die damali
ge Kuste (Kippinge vig) verlegt (J, R. PEDERSEN 
1980, 184); U: 1795. 

22. N,rre Grimmelstrup (Grimulfsthorp); euE: um 1250; U:
1795. 

23. Riserup (Ristorp); euE: 1209, 1231 Riscethorp, um
1250 Ryscethorp; U: 1795. 

24, Egelev (Eklef, Eglef); euE: 1231, um 1250 .IEgglef; 
vermutlich im 14. Jahrhundert um 0,4 km nach SE 

verlegt (J, R. PEDERSEN 1980, 184); U: 1794. 

6. Ndrre Alslev sogn

25. N,rre Alslev (Alslef n91rrce); euE: um 1250; U: 1795,

26. Ravns, (Rances); euE: um 1250; um ea. 2 km nach ENE

verlegt: Wilstes Dorf zwischen N,rre Alslev und 
s,dstrup, das zur Zeit der VJbF sicher bewohnt 
war, von J, R. PEDERSEN (1980, 186) als Vorganger 
von Ravns, identifiziert; U: 1807, 

27. +B,dstrup (By,rnsthorp); euE: um 1250; in VJbF unter
dem benachbarten Kirchspiel N91rre Kirkeby genannt; 

fiel wahrend der Schwedenkriege 1658-60 wust, die 
Flur wurde verteilt auf die benachbarten Kirchdor
fer N,rre Alslev und N91rre Kirkeby (J. P. TRAP 
1955, IV, 940). 

7. Vaalse sogn

28. Vaalse (Walnces); euE: 1135, 1376 Walnisse; U: 1799.

29, Egense (Eknces); euE: um 1250.
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8. Kippinge sogn

30. +Kippinge (Kyppingi); euE: um 1250; das groBe F.irch
dorf (14 bol, 448 �rtug) wurde vor 1338, wahr
scheinlich um 1300, in die zwei Nachfolgedcrfer 
�ster- und Vester Kippinge geteilt; es stellt in
sofern auf Falster einen Sonderfall dar; vg:. Kap. 6 •. 

31. �ster Kippinge (�strce Kiippinge); euE: 1338; ni:ht in
VJb, Neugrundung nach 1250, vgl. JO. Kippir.ge; 
U: um 1794. 

32. Vester Kippinge (Westre Kippinge); euE: 1426; r.icht

in VJb, Neugriindung nach 1250, vgl. 30. Kirpinge; 

U: 1796. 

9. Brarup sogn

33. Brarup (Brothcerthorp); euE: um 1250; um 0,6 kmnach
NW verlegt, Vorganger anhand Flurnamen "Lille, 
Store Gamle Bye", "Gamle Byestuekker" in Brarup
S�ndermark lokalisiert (L. WEISE u. K.-E. FRAND
SEN 1972); U: vor 1805. 

34. Alstrup (Aflanxsthorp); euE: 1231, um 1250 Aflcngs

thorp; U: 1801. 

35. Lundby (Lundby); euE: 1231; U: 1813.

36. +Asgutsthorp; euE: um 1250; in VJbF unter dem tenach
barten Kirchspiel Stadager genannt; durch Eied
lungsindizierende Flurnamen "Gammel Lied", "Gam
mel Land", "Lange Toffter" in Alstrup-S�ndErvang 
lokalisiert (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); 
wilst vor 1500 (vgl. K.-E. FRANDSEN 1973, 5 Spal
te I). 

10. Stadager sogn

37. +Stadager (Stathagrce); euE: um 1250; Lokalisie:ung
durch die heute isoliert stehende Kirche "Stadager 
kirke"; das Kirchdorf war 1250 zu einem Viertel 
im Besitz des groBten Grundbestizers im Kirch-
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spiel: Gnemer - dieser war vermutlich der Begriln
der des Gutes "Stadagergaard"; als das Gut 1576 
in Kronbesitz gelangte, wurde das Dorf niederge
legt, die Flur ging auf das nun "Sophieholm" ge
nannte Gut uber (J. P. TRAP 1955, IV, 950). 

38. Sundby (Sundby); euE: um 1250; U: 1804.

11. N;rre Kirkeby sogn

39. N�rre Kirkeby (Kyrkeby n�rrce); euE: um 1250; U: 1794.

40. Lommelev (Linnelef = Schreibfehler fiir Lumelef); euE:
um 1250; U: 1795. 

41. Ravnstrup (Rafnsthorp); euE: um 1250; U: 1799.

42. Bannerup (Barnethorp); euE: 1231, 1250 Barnaathorp;
U: 1799. 

12. 9lnslev sogn

43. �nslev (�thaenslef); euE: 1231, um 1250 �nislef;

U: 1800. 

44. Boderup (Bodethorp); euE: um 1250; in VJbF unter dem

benachbarten Kirchspiel Eskilstrup genannt; das 

Dorf wurde 1768 in einen unfreien Haupthof umge
wandelt (J. P. TRAP 1955, IV, 953 f.). 

45. +Bosaethorp; euE: um 1250; in VJbF unter dem nicht
benachbarten Kirchspiel Torkildstrup genannt; Lo
kalisierung anhand Flurnamen "Bustra Stlzlker", "Bu

serup Styche", "Bolster Stykker" in �nslev-Kirke
rnark (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); dagegen 
erscheint die in J. P. TRAP (1955, IV, 930) be
schriebene Moglichkeit, +Bosaethorp gehe spater 
auf Torkildstrupgird oder Sk�rringe ilber und sei
ne Lage sei unbestimmt, zu spekulativ; daB sich 
hier ein scheinbarer Widerspruch zur Argumenta

tion in 13. +Nyblzllaa ergibt, sei angemerkt; spra
chen dort jedoch gewichtige Grilnde fiir die Loka
lisierung entsprechend J. P. TRAP (1955, IV, 930), 
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so fehlen solche hier offensichtlich, und der 

neueren Forschung wird deshalb der Vorzug gege

ben; Lbb: westlich Byskov bei 32UPF837805, 

46, Klodskov (Klagskou); euE: 1432, 1473 Klaskowgh; nicht 

in VJb, Neugrundung nach 1250; um ea. 1 km nach 

N verlegt, Vorganger lokalisiert anhand Flurnamen 

"!llster Gammel Bye", "Gammelbye Agre" in Klodskov

M�llemark (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); dort 

auch Lbb nordlich Hof Norg�rd bei 32 UPF820798; 

U: nach 1808. 

47. Byskov (Byskoff); euE: 1436; nicht in VJb, Neugrun

dung nach 1250; U: zwischen 1808 und 1815. 

13. Eskilstrup sogn

48. Eskilstrup (Eskisthorp); euE: 1231; um 1250 Esgis

thorp; U: 1792. 

49. s�rup (Syothorp); euE: um 1250; in VJbF unter dem be

nachbarten Kirchspiel Tingsted genannt; U: 1793. 

SO. St�dstrup (Styrsthorp); euE: um 1250; U: 1793. 

51. Ovstrup (Ormsthorp); euE: 1231; das in VJbF unter dem

benachbarten Kirchspiel Brarup genannte Ormsthorp 

wird von L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN (1972) mit 

Ovstrup identifiziert; U: 1793. 

52. +Sarup (Sothathorp); euE: um 1250; in VJbF unter dem

benachbarten Kirchspiel N�rre Kirkeby genannt; 

die dort unter "Sothathorp et Barncethorp" erwahn

ten 2 Mark, l bol gelten laut J. P. TRAP (1955, 

IV, 952) nur fur +Barncethorp, nicht fur +sotha

thorp, welches letztere zu 100 % dem Thrugils 

Trundcesun gehorte; da +sarup in den Erdbuchern 

des 16. Jahrhunderts bereits als wust genannt 

wird, wohl vor 1500 niedergelegt (vgl. K.-E. 

FRANDSEN 1973, 5 Spalte I), die hier vorgenomme

ne, im Gegensatz zu K.-E. FRANDSEN (1973, 5 Spal

te I) stehende zuordnung zum Kirchspiel Eskils

trup beruft sich auf die Matrikelliste von 1682 
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(H. PEDERSEN 1975, 100, FuBnote 1), WO "Saaderup 

\Zide by" unter Eskilstrup sogn genannt wird; loka

lisiert anhand Flurnamen "Sarup Ager", "Sarup 

Stud" etc.; die Flur wurde nach dem Wilstfallen 

auf 50. St�dstrup, 35. Lundby, 40. Lommelev und 

49. N\Zlrre Kirkeby verteilt.

14. Tingsted sogn

53. Tingsted (Thingstathre); euE: um 1250; U: 1794.

54. c;llverup (Oprethorp); euE: 1231; U: 1799.

55. Taaderup (Totrethorp); euE: 1231, um 1250 Todethorp;

U: 1792. 

56. Bruntofte (Brunretoftce); euE: 1231; U: 1794.

57. Stubberup (Stubbcethorp); euE: um 1250; um 0,36 km

nach SE verlegt, Vorganger anhand Flurnamen "Gam

mell Bye Schiffte", "Srnaae Garn! Byer", "Gamle 

Byer", "Store, Smaae Ganunelbye Agre" in Stubberup

Kildeskovvang lokalisiert (L. WEISE u. K.-E. 

FRANDSEN 1972); U: frilhestens 1816. 

58. Kraghave (Kragehouff); euE: 1569; nicht in VJb, Neu

grilndung nach 1250; U: 1799. 

FALSTERS S�NDER HERRED 

15. Systofte sogn

59. Systofte (Sestopht); euE: um 1250; U: 1796.

60. Bj\Zlrup (Bi\Zlrnrethorp); euE: 1231, urn 1250 Biorncethorp;

U: zwischen 1805 und 1809. 

61. Hullebrek (Holcebek); euE: 1231; wird 1231 in VJbH,

nicht aber um 1250 in VJbF erwahnt; bier als 1250 

existent angenommen: einzige Ausnahme in der an

sonsten vollstandigen Falsterliste; U: 1796. 
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16. Idestrup sogn

62. Idestrup (Ydringsthorp); euE: 1231, um 1250 Idrings
thorp; U: 1799. 

63. Hillestrup (Hyldaesthorp); euE: um 1250; U: 1794.

64. Ulslev (Uluaerslef); euE: 1231, um 1250 Uleslef; U:
1804. 

65. S-nder Vedby (Withby syndrae); euE: um 1250; U: zwi

schen 1805 und 1809. 

66. +orup (Oraethorp); euE: um 1250; zu Beginn des 16.

Jahrhunderts hatte das kleine Dorf +orup (VJbF: 
1 bol, 3 Mark) 3 Hofe, von denen zwei im Verlaufe 
des Jahrhunderts wiistfallen; aus dem dritten ent
stand Orupgird (J. P. TRAP 1955, IV, 965 f.); Lbb 
sudlich Orupgird bei 32UPF899718. 

67. Tjaereby (Tyaerby); euE: um 1250; U: 1800.

68. Sildestrup (Sildaesthorp); euE: um 1250; U: 1815.

69. S-nder Taastrup (Thoristhorp syndrae); euE: um 1250;
U: 1796. 

70. Elken-re (.li.lkn-r); euE: 1231, um 1250 Elken-r; U:
1815. 

71. S-nder �rslev (Hezislef); euE: um 1250, 1438 �sloff
s-ndre, 1509 Synder-sl-ff; U: um 1798.

72. +Tokaethorp; euE: um 1250; lokalisiert anhand Flur
namen "Thaaderup Schifft", "Thaage Kilde Schifft", 
"Lille Taage Kilde", "Taager Kilde", "Touskelle" 
in S�nder �rslev-N-rremark und Hillestrup-Vester
mark (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); wiist vor 
1500 (vgl. K.-E. FRANDSEN 1973, 6 Spalte I). 

73. +Bisserup (Bysaethorp); euE: um 1250; lokalisiert an
hand Flurnamen "BiBerup Jord", "Bidstruppe Tof
ter", Budstrup Iord", "Bistrup Tofter" in S-nder 
Taastrup-selvstaendig vang und Elken�re-Vestermark 
(L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); Lbb ostlich 

Sildestrup bei 32UPF912682; wiist vor 1500 (vgl. 
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K.E. FRANDSEN 1973, 6 Spalte I). 

74. +Peerstrup; nicht in VJb, keine urkundliche Erwihnung 
auBer Flurnamen "Peerstrup Schifft", "Pederstrup" 
in S�nder Taastrup-Vestermark, anhand derer die 
Wilstung lokalisiert wird (J. P. TRAP 1955, :v, 
967 und L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); Lbb 
Nahe Ludumg8rd bei 32UPF911693; wilst vor 1500 
(vgl. K.-E. FRANDSEN 1973, 6 Spalte I). 

75. +Lumstrup (Lumsthorp); euE: um 1250, 1473 Lwmst9rpe;
1509 Lumbstrup Ladegordt (Hof!), hieB ab 15�7 
s�nder Ladeg8ra (unter Nyk�bing slot), als sol
cher kurz nach 1600 aufgegeben; aus einem Ttil 
der Flur eritstand der spatere Hof N�jsomhed, ab 
1905 Brcendte Ege genannt (J. P. TRAP 1955, IV, 
967); da als Dorf zuletzt im 15. Jahrhundert er

wahnt und spatestens 1509 schon Hof, wohl vcr 
1500 niedergelegt (vgl. K.-E. FRANDSEN 1973, 6 

Spalte I), bei J. P. TRAP (1955, IV, 967) acf 
Grund des oben geschilderten Verbleibs der Flur 
in die Nahe von Brcendte Ege lokalisiert; do:t 
auch Lbb direkt sildlich Brcendte Ege bei 
32UPF895730. 

76. +Gunnildethorp; euE: um 1250; anhand Flurnamen "Gum
lingeschift", "Gumlingerschifft", "Gammelstykker" 
in Tjcereby-S�ndermark lokalisiert; wilst vor 1500 

(vgl. K.-E. FRANDSEN 1973, 6 Spalte I). 

77. +Ugglcethorp; euE: um 1250; in VJbF unter dem benach
barten Kirchspiel Systofte genannt; L. WEISE u. 
K.-E. FRANDSEN (1972) lokalisieren +Ugglcethorp 
anhand Flurnamen "Uglemosemark", "Uhl Rydtz ager 
schifft", "Ugleris" in die Urngebung von Orupgird, 
entgegen J.P. TRAP (1955, IV, 963); hier Entschei
dung mit der neueren Forschung, zumal auch Lbb 
nordlich OrupgRrd bei 32UPF895730. 

78. +Hallerup (Haddcethorp, Schreibfehler fur Haldethorp?); 
euE: um 1250; bei J. P. TRAP (1955, IV, 967) nord-



- 204 -

westlich Hallerupskov lokalisiert, wo seit ea, 
1700 Halleruphus liegt; bestatigt durch Flurna
men "!llster, Vester Hallerup" dort (L, WEISE u. 
K.-E. FRANDSEN 1972); wiist vor 1500 (vgl, K.-E. 
FRANDSEN 1973, 6 Spalte I). 

79, +KrybcEthorp; euE: um 1250; ging vermutlich in das 
zuerst 1483 als Kringelborrig husz erwahnte Gut 
Kringelborg iiber (J, P. TRAP 1955, IV, 967): des
halb als Dorf wiist wohl vor 1500. 

so. +Algutsthorp; euE: um 1250; nicht lokalisiert, Rei
henfolge in VJbF la8t jedoch Lage im westlichen 
Teil des Kirchspiels vermuten (vgl. J. P. TRAP 
1955, IV, 1966). 

81, +GogcEthorp; euE: um 1250; nicht lokalisiert, Reihen
folge in VJbF la8t jedoch Lage im westlichen Teil 
des Kirchspiels vermuten (vgl. J. P. TRAP 1955, 

IV, 966) , 

17, v.:eggerl9'se sogn 

82, Vaaggerl,,,Sse (Wikcllrl,,,Ssae); euE: 1231, 1250 WygcErlef; 
das unter diesem Kirchspiel in VJbF genannte Warl(}lsce , 
aus keiner anderen Ouelle bekannt, ist laut J, P. 
TRAP (1955, IV, 971) wohl nur eine fehlerhafte 
Wiederholung des Kirchdorfnamens; deshalb wurden 
fiir die Datenmatrix die Bol- und Markangaben von 
Warl',llsae denen von Vaagger l!llse zugerechnet; dami t 
erhoht sich die Bol-Zahl V.:eggerl!llses von 14 auf 
15, die Mark-Zahl von 14 auf 17, der Anteil der 
Krone von 197,5 auf 224,5 !llrtug und jener der an
deren Grundbesitzer von 98 auf 137 !llrtug; U: 

1814 (?). 

83. Stovby (Stokby); euE: um 1250; U: 1815.

84. Rabjaerg (RabcErgh); euE: um 1250; U: 1783 und 1803.

85. H',lljet (H',llky); euE: 1231, um 1250 Egy, 1509 H!ilge;
U: 1778 und vor 1809. 
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86. Marebcek (Marbcec); euE: 1231, um 1250 Marbcech;

u: 1799 und 1805; 

87. Bruserup (Brusethorp); euE: 1231, um 1250 Bruscethorp;

U: 1814 (?). 

88. +B�t� By (B�tte); euE: 1509; nicht in VJb; ab 1552
Besiedlung mit eingewanderten Hollandern gesichert; 
nach den Schwedenkriegen 1657-60 waren einige Ho
fe wiist; 1674 wurde aus drei niedergelegten Hofen 
ein Meiereihof errichtet; 1680 entstand aus den 
letzten funf Hofen ein neuer Meiereihof (J. P. 
TRAP 1955, IV, 970). 

89. Hassel� By (Hals�= Schreibfehler filr Hasl�); euE:
1231 als Insel in VJb�; nicht in VJbF, Neugrun
dung nach 1250; soll wie B�t� By Hollanderkolonie 
gewesen sein (vgl. J. P. TRAP 1955, IV, 971 und 
s. AAKJ�R 1926-45, Bd. 2, 222 f.); U: zwischen

1805 und 1809 •

. llB. Skelby sogn 

90. Skelby (Skcelby); euE: 1135, 1231 und um 1250 Skicelby;

U: 1795. 

91. Stavreby (Staucerby); euE: 1231; in VJbF unter dem

benachbarten Kirchspiel Vceggerl�se genannt; 
U: 1814 (?). 

92. Fiskebcek (Fiskebcec); euE: um 1250; in VJbF Doppel
nennung unter Vceggerl�se und Gedesby sogn, ge
hort ins Gebiet des heutigen Skelby sogn; U: 
1814 (?). 

:1�9. Gedesby sogn 

93. Gedesby (Getcesby); euE: 1135; U: 1804.

;2!0. S@nder Kirkeby sogn 

94. S�nder Kirkeby (Kyrkeby syndrce); euE: um 1250; U:

1802. 
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9 5. Egebjrerg (Ekrebiargh) ; euE: um 1250; u: 1802. 

9 6. +Bellinge (Bellingy); euE: um 1250; das kleine Dorf 
(um 1250 1/2 Bel, 72 �rtug) ging vermutlich in 
das Gut Bellinge, welches in den Matrikeln bis 
ins 17. Jahrhundert verfolgt werden kann, iiber; 
der Name ist in zwei Hofen und einem Haus, die 
1849 in einen neuen avlsgird ilbergehen, ilberlie
fert (J. P, TRAP 1955, IV, 978); wiist vor 1500 
(vgl. K.-E. FRANDSEN 1973, 7 Spalte 1). 

97. +Thoristhorp; euE: um 1250; in keiner anderen Quelle
auBer VJbF erwahnt; lokalisiert anhand der topo
graphischen Reihenfolge in VJbF und des Flurna
mens "Tostemose Enge" in S!llnder Kirkeby-Vester
mark (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); Lbb west
lich S!llnder Kirkeby bei 32UPF910734. 

98. +Brcekningy; euE: um 1250; in keiner anderen Quelle
auBer VJbF erwahnt; lokalisiert anhand Flurnamen 
"Brimrnetveds Agre", "Bregnetveder" in S!llnder Kir

keby-N!llrremark (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972); 
Lbb direkt sildwestlich Hof B!llgelund bei 32UPF903748 •. 

99. +Busseby; euE: 1509; nicht in VJb; wird ab 1509 mehr
mals in den Erdbilchern erwahnt (mit vier Hofen); 
1664 wird das Dorf als wiist und von Konigin Sophie 
niedergelegt genannt; die wilste Flur kommt an Kor
selitseg8rd, wird 1706 von umliegenden Dorfern 
als Grasland genutzt und kommt schlieBlich 1766 
an Orupg8rd (J. P. TRAP 1955, IV, 979); lokali
siert anhand Flurnamen "Vestre, �stre Busbye 
Mark" bei Orupgird (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 

1972). 

21. s�nder Alslev sogn

100. S!llnder Alslev (Alslef syndr<E); euE: um 1250; um ea.
1 km nach NNW verlegt, Vorganger anhand Flurnamen 
"Gamble Bye St!llcher", "Gamlebye Stykker" in S!lln
der Alslev-Toftemark lokalisiert (L. WEISE u. 
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K.-E. FRANDSEN 1972); U: 1800. 

101. Korselitse (Kocceliz); euE: um 1250; in VJbF tnter
dem benachbarten Kirchspiel S�nder Kirkeby ge
nannt; das Dorf, das im Mittelalter 10 Hof� hat
te, ging Stuck fur Stuck in das Gut Korselitse
gRra uber, die letzten funf Hofe 1688 (J, P. TRAP 
1955, IV, 981); da 1682 noch als Dorf vo:h3nden, 
hier nicht als Wustung gefuhrt. 

22. Karleby sogn

102. Karleby (Karlceby); euE: 1231; U: 1796.

103. Tunderup (Tonn.ethorp); euE: 1231; um ea. 0,5 km
nach NNE verlegt, vorganger anhand Flurnamen 
"Gamblebye Schifft", "Gamlebyer" in Tunder!.lp
Vestermark lokalisiert (L. WEISE u. K.-E. FRAND

SEN 1972); U: 1796. 

23. Horreby sogn

104. Horreby (Horceby); euE: um 1250; U: 1796.

105. Eget (Eki); euE: um 1250; U: 1797.

24. N;rre @rslev sogn 

106. N�rre �rslev (�slef);euE: um 1250; U: 1791.

107 . Listrup (Luzthorp); euE: um 1250; um ea. 1 km nach 
S verlegt, Vorganger anhand Flurna�en "Gamleby 

Skifft", Gamle Bye Agre" in Listrup-N�rremark 
lokalisiert (L. WEISE u. K.-E. FRA.�DSEN :972); 
der neueren Gammelby-Forschung ist hier der Vor
zug vor den in J. P. TRAP (1955, IV, 986 f.) mit
geteilten MutmaBungen uber eine weitere, anson
sten vollig unbekannte Wustung an dieser Stelle 
- vielleicht mit Namen +Hannenov - zu geben;

diese stutzen sich allein auf die tlberlegung,
daB Listrup 1250, entgegen allen anderen -thorp
Orten, mehr als 4 bol (namlich 8 boll ha: und bis
1682 offensichtlich an GroBe einbu8te: H:er sei
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in VJbF ein weiteres wilstes Dorf, dessen Flur im 
nahen Hannenov skov gelegen haben mag, Listrup 
zugerechnet; diese Vermutungen erscheinen zu vage, 
zumal nicht einzusehen ist, warum ein selbstandi
ges Dorf von vielleicht 4 bol in VJbF nicht auch 
namentlich separat erwahnt sein soll; ebenso denk
bar sind bleibende Partialwiistungserscheinungen 
in Verbindung mit der Verlegung von Listrup. 

108. +Dompncethorp; euE: um 1250; in VJbF unter dem be
nachbarten Kirchspiel Systofte genannt; lokali
siert anhand Flurnamen "Dome", "Dome Agre", "Dom
melsmarken" (L. WEISE U, K.-E. FRANDSEN 1972); 
Lbb ostlich Listrup bei 32UPF902771; in J. P, 
TRAP (1955, IV, 963) wird die Moglichkeit einge
raumt, +Dompncethorp konne mi t 61. Hullebcek (in 
VJbH, nicht in VJbF genar.nt) identisch sein; hier 
wird der neueren Forschur.g, die sich auf Flurna
men und Luftbildbefund berufen kann, der Vorzug 
gegeben. 

109. +Tostcethorp; euE: um 1250; in keiner anderen Quelle
als VJbF, wo es zum benachbarten Kirchspiel s;n
der Kirkeby zahlt, erwahnt; lokalisiert anhand 
der topographischen Reihenfolge in VJbF und Flur
namen "Gamel Jorder Skiffte", "Gamel Iord" (L, 
WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972). 

25. Horbelev sogn

110. Horbelev (Horbcerlef); euE: um 1250; U: 1793.

lll. Meelse (Micethcel;sce); euE: 1231, um 1250 Methcelll!sce;

U: 1796. 

112. N;rre Taastrup (Tostcethorp); euE: um 1250; U: 1797.

113. Scerslev (Scerslef); euE: 123�; U: 1795.

114. Bregninge (Brcekningy); euE: um 1250; um ea. 1,2 km
nach E verlegt, vorganger anhand Flurnamen "Gam
melbye Toffter", "Gammele Byetoffter", "Nordre, 
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S!6ndre Toffter", "Store, Smaa:! Bye Agre" ir . .l:eg
ninge-Vestermark lokalisiert; U: 1795. 

115. S!6nder Grimmelstrup (Kietilsthorp); euE: um 125;
die Namensentwicklung hangt vermutlich mit dn 
Besitzverhaltnissen zusammen: um 1250 geho=t 
ganz Kietilsthorp dem Gnemer, einem reiche� al
sterschen Grundbesitzer; 'Gnemer' entsprichtdem 
nordischen 'Grimer'; Grimer - 1417 Grimmerstrp -
um 1524 Gremmestrup - Grimmelstrup; U: 1798. 

116. +Syghaersthorp; euE: um 1250; in Horbelev-Kirkemrk
lokalisiert (L. WEISE u. K.-E. FRANDSEN 1972und 
J. P. TRAP 1955, 989). 

117. +Hwegelstrup (Hwegelstorpa:!); euE: 1473; nicht n
VJb; lokalisiert anhand Flurnarnen "Huellestrp 
Ager Schiffte", "Store, Smaae Viiestrup" in in
netsgird-RuneBernark (L. WEISE u. K.-E. FRA11DEN 
1972); hatte nur zwei Hofe, die auf Befehl vn 
Konigin Sophie 1590 niedergelegt wurden und um 
Gut B!6nnetsgira kamen (J. P. TRAP 1955, IV, 98!f.). 

118. B!6nnet (B!6neth); euE: 1364; nicht in VJb, Neu�rn
dung nach 1250; U: 1795. 

119. Skjoltrup (Skoltorpe); euE: 1509; nicht in VJt,�eu

griindung nach 1250; U: 1795. 

120. Halsskov (Haleskow); euE: 1430; nicht in VJb, Nu

griindung nach 1250; U: 1796. 

,26 .. Falkerslev sogn 

121. Falkerslev (Fulcarslef); euE: um 1250; U: 1805.

122. Virket (Wirky); euE: um 1250; U: zwischen 1805 ud
1807. 

123. Truelstrup (Thrulsthorp); euE: um 1250; U: 1805.

124. +Dalby; euE: um 1250; das Dorf, das vier Hofe h�te,
fie! im 17, Jahrhundert wiist; der Name lebt n 
dem um 1800 gegriindeten, anfangs zu 8. Sk!6rrnge 
gehorigen avlsgRrd Dalbygird weiter (J. P. rRP 
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1955, IV, 992). 

27. Aastrup sogn

125. Aastrup (Asthorp); euE: 1231; U: 1799.

126. Vejringe (Wedringy): euE: 1231, um 1250 Wcetring;

um 1, 1 km nach NNE verlegt, Vorganger lokalisier·t 

anhand Flurnamen "Gammelbye schiffte", "Gamle By,e 

Agre" in Vejringe-S�ndermark (L. WEISE u. K.-E. 

FRANDSEN 1972); U: 1799. 

127. Moseby (Morkncesby); euE: 1231; um 0,4 km nach E

verlegt, vorganger lokalisiert anhand Flurnamen 

"Gammelbyer" in Moseby-S!llndermark (L. WEISE u. 

K.-E. FRANDSEN 1972); U: 1799. 

128. Ore (Aare); euE: 1354, 1472 Orae: nicht in VJb, Neu

griindung nach 1250; U: 1799. 

129. Naes (Ncess): euE: 1472; nicht in VJb, Neugriindung

nach 1250; U: 1798. 
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II. Alphabetisches Verzeichnis der Dorfer in alter

und neuer Schreibweise

Die Numerierung der Dorfer und Kirchspiele entspricht der in 

Text, Abbildungen, Tabellen und Katalogen verwendeten. Der 

·Ortsname in Klammern entspricht der Schreibweise in der Fal

sterliste, also nicht unbedingt der altesten iiberlieferten

.Namenform, welche im Dorfkatalog erwahnt wird.



- 212 -

Ortsname 

125. Aastrup (Asthorp)

34. (Aflangsthorp) Alstrup

3. Algestrup (Algutsthorp)

80. Algutsthorp (Algutsthorp)

25, (Alslef n!l!rrce) N!i!rre Alslev 

100. (Alslef syndrce) s-nder Alslev

34, Alstrup (Aflangsthorp) 

36, Asgutsthorp (Asgutsthorp) 

125. (Asthorp) Aastrup

15. (Babcethorp) Barup

42. Bannerup (Barncethorp)

42. (Barnaethorp) Bannerup

15. Barup (Babcethorp)

96. Bellinge (Bellingy)

96. (Bellingy) Bellinge

60. (Biorncethorp) Bj-rup

73. Bisserup (Byscethorp)

60. Bj!i!rup (Biorncethorp)

44. Boderup (Bodethorp)

44. (Bodethorp) Boderup

45. Bosaethorp (Boscethorp)

33. Brarup (Brothcerthorp)

114. Bregninge (Braekningy) 

33. (Brothaerthorp) Brarup

56. Bruntofte (Bruncetoftce)

56. (Brunaetoftae) Bruntofte

87, Bruserup (Bruscethorp) 

87, (Brusaeth,:>rp) Bruserup 

114. (Braekningy) Bregninge

98. Brcekningy (Brcekningy)

1. (Braenningy maklce) Maglebrcende

14. (Braenningy litlce) Lillebrcende

99. Busseby (-} 

73. (Bysaethorp) Bisserup

47. Byskov (-) 

27. (By;rnsthorp) s;astrup

Kirchsp•iel 

2 7 • Aas trup• 

9, Brarup 

1. Maglebr-aende

16. Idestru:p

6. N;rre Alslev

21. s;nder Alslev

9. Brarup

9. Brarup

27. Aastrup

3. Lillebrcende

11. N!i!rre Kirkeby

11. N!i!rre Kirkeby

3 • Li l lebr cende 

20. Sdr. Kirkeby

20. Sdr. Kirkeby

15. Systofte

16. Idestrup

15. Systofte

12. (llnslev

12. !llnslev

12. !llnslev

9. Brarup

25. Horbelev

9. Brarup

14. Tingsted

14. Tingsted

17. Vaeggerl-se

17. Vaeggerl!l!se

25. Horbelev

20. Sdr. Kirkeby

1. Maglebrcende

3. Lillebrcende

20. Sdr. Kirkeby

16. Idestrup

12. (llnslev

21. N!i!rre Alslev
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27. B-dtrup (By-rnsthorp)

118. B-net (-)

88. B-t By (-)

124. Daly (Dalby)
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108. Dommethorp (Dompncethorp)

9. (Dukcethorp) Dukkerup

9. Dukerup (Dukkcethorp)

95. Egejc1:rg (Ekcebiargh)

24. Egeev (A.gglef)

29. Egese (Eknc1:s)

105. Ege (Eki)

85. (Eg) H-jet

105. (Ek) Eget

29. (Ekces) Egense

95. (Ekabiargh) Egebjcerg

70. (El�n-r) Elken-re

70. Eleh-re (Elken-r)

48. (Es�sthorp) Eskilstrup

48. Esklstrup (Eskisthorp)

121. Fallerslev (Fulcarslef)

19. (Fances) Skovby

92. (FiStebc1:c) Fiskebcek

92. Fislebc1:k (Fiskebcec)

6. Fjerlstrup (-)

121. (Fucarslef) Falkerslev

93. Gedsby (Getc1:sby)

93. (Getesby) Gedesby

81. Gogathorp (Gogcethorp)

22. (Grinmelsthorp) Nr. Grimmelstrup

Kirchspiel 

21. N\llrre Alslev

25. Horbelev

17. Vc1:ggerl-se

26. Falkerslev

24. N\llrre irslev

2. Torkildstrup

2. Torkildstrup

20. Sdr. Kirkeby

5. N\llrre Vedby

7. vaalse

23. Horreby

17. Vc1:ggerl\llse

23. Horreby

7. vaalse

20. Sdr. Kirkeby

16. Idestrup

16. Idestrup

13. Eskilstrup

13. Eskilstrup

26. Falkerslev

3. Lillebrc1:nde

18. Skelby

18. Seklby

1. Maglebrc1:nde

26. Falkerslev

19. Gedesby

19. Gedesby

16. Idestrup

5. N�rre Vedby

16. (Gn."ldrizlef litlc1:) Gundslev 4. Gundslev

11. (Guclrc1:zslef rnakle) Gunds levrnagle / 2. Torkildstrup

16. Gun&lev (Grundrizlef litlce) 4. Gundslev

11. Gun&levmagle (Gundrc1:zslef rnakle) 2. Torkildstrup

76. Gunnldethorp (Gunnildethorp) 16. Idestrup

78. (Hacficethorp) Hallerup

78. Halbrup (Haddc1:thorp)

16. Idestrup

16. Idestrup
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120. Halsskov (-)

89. Hassel� By (-l

20. Havnsl}S (-)
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71. (Hezislef) Sdr. (ilrslev

63. Hillestrup (Hyldecesthorp)

110. Horbelev (Horbcerlef)

110. (Horbcerlef) Horbelev

104. (Horceby) Horreby

104. Horreby (Horreby)

61. Hullebcek (-)

117. Hwegelstrup (-)

63. (Hylderesthorp) Hillestrup

85. H\6jet (Egy)

62. Idestrup (Idringsthorp)

62. (Idringsthorp) Idestrup

102. Karleby (Karlceby)

102. (Karlceby) Karleby

13. (Ketcelscogh) Nyb9llce

Kirchspiel 

25. Horbelev

17. Vceggerl\6se

4. Gundslev

16. Idestrup

16. Idestrup

25. Horbelev

25. Horbelev

23. Horreby

23. Horreby

15. Systofte

25. Horbelev

16. Idestrup

17. Vcegger 19lse

16. Idestrup

16. Idestrup

22. Karleby

22. Karleby

2. Torkildstrup

115. (Kietilsthorp) Sdr. Grinunelstrup 25. Horbelev

30. Kippinge (Kyppingi) 8. Kippinge

46. Klodskov (-) 12. �nslev

101. (Kocreliz) Korselitse 21. Sdr. Alslev

101. Korselitse (Kocreliz) 21. Sdr. Alslev

58. Kraghave (-) 14. Tingsted

79. Kringelborg (Krybrethorp) 16. Idestrup

7 9. (Krybcethorp) Kringelborg 16. Idestrup

30. (Kyppingi) Kippinge 8. Kippinge

39. (Kyrkeby n\6rrce) N9lrre Kirkeby 11. N9lrre Kirkeby

94. (Kyrkeby syndrce) Sdr. Kirkeby 20. Sdr. Kirkeby

14. Lillebrcende (Braenningy litlce) 3. Lillebrcende

107. Listrup (Luzthorp) 24. N9lrre �rslev

40. Lommelev (Lumelef) 11. N9lrre Kirkeby

40. (Lumelef) Lommelev 11. N�rre Kirkeby

75, (Lumsthorp) Lumstrup 16. Idestrup

75. Lumstrup (Lumsthorp) 16. Idestrup

35. Lundby (Lundby) 9. Brarup



- 215 -

Ortsname 

107. (Luzthorp) Listrup

1. Mag lebrrende (Brcenningy makl.e J

86. (Marbrech) Marebcek

86. Marebcek (Marbcech)

lll. Meelse (Methcel',llsce)

lll. (Methrel\llsce) Meelse

127. (Morknresby) Moseby

127. Moseby (Morknresby)

129. Nees (-)

13. Nyb\llla! (Ketrelscogh)

Kirchspiel 

24. N',llrre l,llrslev

1. Mag lebrcende

17. Vreggerlglse

17. Vreggerlqlse

25. Horbelev

25. Horbelev

27. Aastrup

27. Aastrup

27. Aastrup

2. Torkildstrup

25. N',llrre Alslev (Alslef n\llrrce) 6. N',llrre Alslev

22. N',llrre Grimmelstrup (Grirrunelsthorp) / 5. N',llrre Vedby

39. N',llrre Kirkeby (Kyrkeby ngSrrce) 11. N',llrre Kirkeby

112. N',llrre Taastrup (Tostcethorp) 25. Horbelev

21. N',llrre Vedby (Wi thby N',llrrce) 5. N',llrre Vedby

106. N',llrre l,llrslev (\1lslef) 24. N',llrre l,llrslev

12. (Olcefsthorp) Taarup

54. (Oprethorp) l,llverup

128. Ore (-)

51. (Ormsthorp) Ovstrup

66. Orup (Orrethorp)

66. (Orrethorp) Orup

51. Ovstrup (Ormsthorp)

74. Peerstrup (-)

84. Rabjrerg (Rabcergh)

84. (Rabrergh) Rabjrerg

4. Raad (Rathwet)

41. (Rafnsthorp) Ravnstrup

26. (Rames) Ravns\ll

4. (Rathwet) Raad

41. Ravnstrup (Rafnsthorp)

26. Ravns',ll (Rances)

23. Riserup (Rysrethorp)

23. (Rysrethorp) Riserup

52. Sarup (Sothathorp)

59. (Sestopht) Systofte

68. (Sildresthorp) Sildestrup

2. Torkildstrup

14. Tingsted

27. Aastrup

13. Eskilstrup

16. Idestrup

16. Idestrup

13. Eskilstrup

16. Idestrup

17. Vreggerl',llse

17. Vregger lqlse

l. Maglebrrende

11. N',llrre Kirkeby

6. N\llrre Alslev

1. Mag lebrrende

11. N\llrre Kirkeby

6. NgSrre Alslev

5. N',llrre Vedby

5. N\llrre Vedby

13. Eskilstrup

15, Systofte 

16. Idestrup
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Ortsname 

68. Sildestrup (Sildaesthorp)

90. Skelby (Ski2elby)

17. Skerne (Sk2ern2e)

90. (Ski2elby) Skelby

119. Skjoltrup (-)

19. Skovby (Farn2es)

8. (Skythringy) Sk!llrringe

17. (Sk2ernce) Skerne

8. Skflrringe (Skythringy)

18. Sorts!ll (-)

52. (Sothathorp) Sarup

37. Stadager (Stathagrce l

2. Stangerup (Stangcethorp)

2. (Stangcethorp) Stangerup

37. (Stathagrce) Stadager

91. (Stau2erby) Stavreby

91. Stavreby (Stau2erby)

83. (Stokbyl Stovby

83. Stovby (Stokby)

57. stubberup (Stubb2ethorp)

57. (StubbcEthorp) Stubberup

50. (Styrsthorp) St9ldstrup

SO. Stfldstrup (Styrsthorp) 

10. Sullerup (Sul2ethorp)

10. (Sul2ethorp) Sullerup

38. Sundby (Sundby)

116. Sygh2ersthorp (Syghaersthorp)

5. Syllerup (- l

49. (Syothorp) S9lrup

59. Systofte (Sestophtl

113. Scerslev (Scerslef)

Kirchspiel 

16. Idestrup

18. Skelby

4. Gundslev

18. Skelby

25. Horbelev

4. Gundslev

2. Torkildstrup

4, Gundslev 

2. Torkildstrup

4. Gundslev

13. Eskilstrup

10. Stadager

1. Maglebrcende

1. MaglebrcEnde

10, Stadager 

18. Skelby

18. Skelby

17. Vceggerlflse

17, Vaeggerl!llse 

14. Tingsted

14. Tingsted

13. Eskilstrup

13. Eskilstrup

2. Torkildstrup

2. Torkildstrup

10. Stadager

25. Horbelev

l. Maglebraende

13. Eskilstrup

15. Systofte

25. Horbelev

113. (S2erslef) Scerslev 25. Horbelev

100. S!llnder Alslev (Alsef syndrce) 21. Sdr. Alslev

115. S9lnder Grimmelstrup (Kietilsthorp) / 25. Horbelev

94. S9lnder Kirkeby (Kyrkeby syndrce) 20. Sdr. Kirkeby

69. S9lnder Taastrup (Thoristhorp syndr2e) / 16. Idestrup

65. S!llnder Vedby (Wi thby syndrcE l 16, Idestrup 
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Ortsname 

71. S�nder �rslev (Hezislef)

49. S�rup (Syothorp)

55. Taaderup (Todethorp)

12 •. Taarup (Olaefsthorp) 

53. (Thingstathae) Tingsted

Kirchspiel 

16. Idestrup

13. Eskilstrup

14. Tingsted

2. Torkildstrup

14. Tingsted

69. (Thoristhorp syndrae) Sdr. Taastrup / 16. Idestrup

97. Thoristhorp (Thoristhorp) 20. Sdr. Kirkeby

7. (Thorkilsthorp) Torkildstrup 2. Torkildstrup

123. (Thrulsthorp) Truelstrup

53. Tingsted (Thingstathae)

67. Tjaereby (Tyaerby)

55. (Todethorp) Taaderup

7 2. Tokaethorp (Tokaethorp} 

103. (Tonnaethorp} Tunderup

7. Torkildstrup (Thorkilsthorp}

112. (Tostaethorp) N�rre Taastrup

109. Tostaethorp (Tostaethorp}

123. Truelstrup (Thrulsthorp)

103. Tunderup (Tonnaethorp}

67. (Tyaereby} Tjaereby

77. Ugglaethorp (Ugglaethorp}

64. (Uleslef) Ulslev

64. Ulslev (Uleslef)

28. Vaalse (Walnaes}

126. Vejringe (Waetring)

32. Vester Kippinge (-}

122. Virket (Wirky)

82. Vaeggerl�se (Wygaerlef}

28. (Walnaes} Vaalse

122. (Wirky} Virket

21. (Withby n�rrae} N�rre Vedby

65. (Withby syndrae} Sdr. Vedby

82. (Wygaerlef} Vaeggerl�se

126. (Waetring) Vejringe

24. (�gglef} Egelev

43. (�nislef} �nslev

26. Falkerslev

14. Tingsted

16. Idestrup

14. Tingsted

16. Idestrup

22. Karleby

2. Torkildstrup

25. Horbelev

24. N�rre �rslev

26. Falkerslev

22. Karleby

16. Idestrup

16. Idestrup

16. Idestrup

16. Idestrup

7. Vaalse

27. Aastrup

8. Kippinge

26. Falkerslev

17. Vaeggerl�se

7. Vaalse

26. Falkerslev

5 • N�rre Vedby 

16. Idestrup

17. Vaeggerl�se

27. Aastrup

5. N�rre Vedby

12. �nslev



Ortsname 

43. �nslev (�nislef)

106. (�slef) N�rre (llrslev

31. (llster Kippinge (-)

54. (llverup (Opcethorp)
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Kirchspiel 

12. (llnslev

24. N�rre (llrslev

8. Kippinge

14. Tingsted
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III. Sidlungskatalog (Oaten)

Die Varllblennamen und metrischen Einheiten sind in Kap. 1.3 

erklart.Die Wertetiketten der Nominaldaten sind folgende: 

ORTSTYPf (1) Ort in der Falsterliste enthalten, wilst vor 
1500 

ORTSTYPZ 

NAMENTYP 

(2) Ort in der Falsterliste enthalten, wilst zwi
schen 1500 und 1688

(3) Ort in der Falsterliste enthalten, nicht wilst

(4) Ort nicht in der Falsterliste enthalten, wilst
vor 1500

(5) Ort nicht in der Falsterliste enthalten, wilst
zwischen 1500 und 1688

(6) Ort nicht in der Falsterliste enthalten, nicht
wilst

(9) bei K.-E, FRANDSEN (1973) nicht erwahnt

(1) Wilstung zwischen 1250 und 1682

(2) Neugrilndung nach 1250 und vor 1682

(3) Ort mit Siedlungskontinuitat 1250 bis 1682

(1) -thorp

(2) -by

(3) -lef

(4) -beech

(5) -topht

(6) -ingy

(7) sonstige

(8) -nces

Fehlende Werte sind folgendermaBen gekennzeichnet: 

- bei ma:. lstelligen Zahlen = 9.0 

- bei ma:. 2stelligen Zahlen 90.0 

- bei ma:. 3stelligen Zahlen 900.0 

- bei ma:. 4stelligen Zahlen 9000.0 
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c.u:: 'IAPI[ ORTST''i"IF' ORTS7VPl HAtl[tlTY� 11111258 11'11681 

1 HAGLE 3, 3. ,. 1,6 1,1 
2 STA'IC: 3, 3·, 1. 1,8 1,1 
3 ALC:ES 3, 3; 1, 8,6 ••• 
4 RUD 2, 1; 7, 1,B 9,1 
' SYLLC 4. 1, 1. 9,8 9,1 
6 rJ[PID 6, 2; 1, 9,ll 1,1 
7 TORICI 3, 3. 1. 1,2 1,1 
I Sl<DtR 2, 3, 6, 1,8 1,1 
9 D•IKI([ 3, 3; 1. 11,6 ••• 

u SULLE 3, 3; 1, 1,1 1,1 
11 C:UNOH 3, 3, 3, 1,2 1,1 
12 TUIIU 3, 3, 1, 1,4 1,t 
u NYBO[ 1. 1� 7, ll,8 9,1 
14 LILL[ 3. 3, 6, 1,4 1,1 
15 BARLIP 3, 3; 1. 1,4 1,t 
16 r;utlDS 3, 3, 3, 1,5 1,t 
17 SICEIIN 3, 3; 7, 1,2 1,1 
19 SORTS 6, 2; 7, 9,8 1,t 
19 SICOVB 3, 3; 8, 2,4 1,1 
23 HAV'IS 6, 2. 7. 9,8 1,1 
21 IIRVED 3, 3; 2. 8,7 2,1 
22 NRC:111 3, 3, 1. 1,6 1,1 
:u IIISER 3, 3. 1. ll,I II, I 
24 EG[LE 3. 3, 3, 8,6 B,I 
25 NRALS 3. 3, 3, 8,8 2,1 
26 RAV'IS J, 3, 8, 8,4 1,1 
27 BOEST 2, 1; 1. 8,8 9,1 
2S VAALS 3, 3; 8, ll,8 B,1 
29 EGEIIS 3, 3; 8, 8,8 8,1 
33 l(IPPI 1. 1; 6, 2,2 9,1 
n ORKIP s. 2. 6, 9,8 1,8 
32 VQKIP 6, 2. 6, 9,0 1,1 
33 8RARU 3, 3, 1. 1,2 1,6 
34 ALSTII 3, 3, 1. 1,6 2,1 
35 L!JtJllB 3, 3; 2. 1,2 1,6 
36 ASC:UT 1. 1; 1. 1,4 9,1 
37 STAOA 2, 1, 7. 1,8 9,1 
38 su,aoa 3, 3; 2. 1,8 1, I 
39 tlQKIR J, 3; 2, 1,8 1,1 
43 LOH>t[ 3. 3; 3, 1,6 1, 6 
41 RASTR J, 3; 1. 8,8 8,1 
42 941;•1[ J, 3; 1. 8,8 8, I 
43 DCIJSL 3, 3, 3, 1,4 1,. 
44 snocR J, 3; 1. 1,4 1,. 
45 80SAE 9, 1; 1. 1,3 9,1 
46 KLOOS �. 2·. 7, 9,0 2'. 
47 8YS1(0 6, 2, 7, 9,8 1,4 
49 ESKIL l, 3, 1. 1,6 1,6 
0 S1ERU 1. 3, 1, 1,6 1,6 
'3 STOED J, 3, 1. 1,4 1,' 
51 OVSTR 3, 3; 1. 1,6 1,6 
52 SAR�P 1, 1; 1. 1,8 9' I 
'3 nr:Gs J, 3, 7, 0,6 B,6 
54 OCVE:R 3, 3; 1. 8,6 8,6 
55 TUOE J. 3; 1, 0,6 8,1 
5S BRU�T l, 3; 5. 1,6 1,6 
" STU'IB 3. 3, 1. 1,6 1,1 
Sa K�AGH 6, 2, 7. 9,B 3,1 
59 SYSTO 3. 3, 5, 1,4 1,4 
u 8JOER 3. 3; 1. 1,4 1., 
61 H'ILL£ 9, 3, 4, 1,6 1,1 
62 l'>CST 3, 3, 1, 1,0 1,1 
u HILLE 3. 3; 1. 0,6 1,1 
64 ULSLE 3, 3; 3, 1,6 1,1 
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65 SRVEO 3. 3, 2. 1,4 1,' 
6$ ORUP 1. 1, 1. 1,6 9,, 

67 TJAER 3. J, 2. 8,4 1,4 
69 SILDt 3, 3; 1. m,6 8, a
u SRTU J. 3; 1. 1,1 1, I 
73 [LKE:N ,. 3, 7. 1,0 1,' 
71 SROER J. 3, J. 1.e 1,1 
72 TOKA[ 1. 1. 1. 8,6 9,1 
73 BISS£ 1. 1, 1, 8,6 9,1 
74 PttRS 4. 1, 1. 9,e 9, I 
7' L'IHST 1. 1; 1, 1,6 9, I 
76 G!J�'II 1. 1; 1, 1,2 9,1 
77 UGCLA 9. 1, 1. 8,5 9,1 
79 HALLE 1. 1, 1. 0,9 9,1 
7'I KRl'IC 9. 1, 1, 1,2 9,1 
n ALCUT 9. 1, 1. 9,0 9,1 
S1 GOGA[ 9. 1, 1. 9,B 9,1 
92 VAtGG 3, 3; J. 1,2 1,1 
83 STOVB J. J, 2. 1,2 1,1 
94 UBJA J. J. 7. 8,4 •• 4 
95 HO[Jt 3, 3, 7. 8,4 , ..
16 NAREB J. J, 4. e.e 8,1 
87 equst J. 3, 1, 8,8 • ••
as BO[TO •. 1: 2. 9,1 9,1 
ll HASS[ .. 2, 7. 9,8 2,7 
u SKELB J. 3; 2. 1,0 1,1 
•1 STAVR J, 1·. 2. 1,2 1,1 
92 rtSKE J. 3, 4. 1,B 1, I 
93 GEDES J. 1; 2. 4 ,6 4,1 
94 SRKIR l. 3; 2, 1,0 1,r 
9; [C[BJ l. J, 7. 1,1 1,1 
9$ BELLI 1. 1. 6. 1,6 9,1 
97 TI/ORI 9. 1. 1, 1,5 9,1 
19 B�AEK •. 1. 6. 1,8 9,1 
99 B�SSE 5. i, 2. 9,0 9,1 

1�a SqALS J. 3. J. 1,4 1,4 
1J1 KORS[ 2. 3, 7. 1,6 1,6 
U2 KA�L[ J. 3. 2, e,8 B,8 
1�3 Tlll!Ot 3. 3, 1. 0,8 ,., 
114 lfO�Rt 3. 3, 2. 1,4 1,f 
1'15 [CtT 3. 3, 7. 1, 4 1,t 
1'6 t/ROER J. 3; 3. 1,6 1,6 
137 LISTR J. 3, 1, 1,6 1,1 
1.13 OJHPN 9. 1. 1. 0,8 9,1 
1n TOSTA .. 1. 1, 1,J 9,1 
1U Hn�BC J. 3; J. 8,6 1,1 
111 HElLS J. J, 7. 1,2 1,1 
112 ,,qru J, 3. 1. 1,2 1,1 
11] SA[RS J. 3, J. 1,2 1,1 
114 Mt�N J. J; 6, 1,6 1,t 
1H sqcq1 1. 3, 1. 2,2 2,1 
116 SYC!A 1. 1. 1. a,6 9,1 
117 HIE:i:E 5. 1. 1. 9,0 9,1 

119 DJ[ m h. 2, 7. 9,0 1,6 
11l SKJOL 6. 2. 1. 9,8 1,8 
1n ltALoS 6. 2. 7. 9,1 1,4 
121 rALKE J. 3. 3. 1,6 1,6 
122 Vl�Kt l. 3. 7. 1,6 1,6 
12] TRUtL 3. 3, 1. 1,e 1,1 
124 0AL3Y 2. 1, 2. 1,C 9,1 

125 USTR 1, 3, 1. 1,4 1,. 
126 V(JRI J. J. 6, 2,8 2., 
127 M�SEB J. 3·. 2, 1,4 1,4 
12S oqc 6. 2, 7. 9,0 2,1 
1H ·uts �. 2·. 8, 9,C 2,1 
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CASt �A'I[ OVi,V.IR D!STSODY 01ST11U[1 n1ST11UE2 &OL 

1 HACLE �.a 3.5 3.3 3,3 4,1 
2 STA�C 1.5 9,.1 4.1 4,8 1,1 
3 ALCES 2.w 9.1 3,5 3,5 1,1 4 quo 2.a 9.a 3.1 9,1 2,1 
' SYLLE 1.3 9,1 9,tl 9,'1 ?11,1 6 r JE'IO 1·2 9,1 9.IJ 2,6 911,1 7 TORK! e.1 J.ll 4.1 4,1 2,1 
s SKO[R J.1 9.11 5.7 5,7 2,1 
9 OUKKE 3.3 9,ll 3.7 3,7 98,1 

u S0 1LLE 1.2 9,1 4,3 4,3 1,1 
1\ CllNlH 1.J '·" 4.4 4,4 11,1 
n TURU 2,ll 9,1! 2.7 2,4 3,t 
1J NY80E 1,4 9,a 3.5 9,11 91,1 14 LILL[ "·' J.I 2,6 2,6 4,1 
15 URUP 1.J 9.8 1.2 1,2 2,t 
16 CUNOS 1.11 J.I 1.2 1,2 6,1 17 SKERN 1,5 9.1 2.2 2,2 6,1 
1S SORTS 3.3 9,11 9.e a,5 911,1 
19 SKOV& 2·1 9.a ll.8 1,8 91,1 
2' IIAV•lS 3., 9.1 9.e 1,1 911,. 
u NRVED 2.3 2,7 1.6 1,3 ,., 
22 'IRCRI 1·1 9.1 1.1 1,1 1,1 
n RISER 1,9 9,1 2.4 2,4 1,1 24 ECELE 1°6 9,1 2.6 2,8 5,t 
2' flRALS 1,0 2,7 2,8 2,8 7,1 
u RAV•lS 2,i 9,1 3.2 1,5 2,1 
27 BO[ST �., 9,1 3., 9,1 1,1 
21 VULS �.1 2,9 1.4 0,4 111,1 
29 [Gt•,s ,., 9,1 8,6 1,6 1,1 
31 KIPP! 11,11 2,9 11.2 9,1 14,1 
31 ORklP f.9 9.1 9,11 1,2 91,f 
u VRKIP 1,4 9,a 9,8 11,5 911, I 33 BRARU e.o 2.2 3.1 3,1! 1,1 
34 ALSTR 2., 9,ll 1,4 1,4 2,1 
3' LUf/�B 1-7 9,11 2.9 2,8 5,1 
36 ASCJT 1,6 9.1 1.5 9,ll 1,1 37 STADA (l.tl 2,2 1.1 9,1 3,1 
39 SUNDB 1.1 9.1 1.J 1,3 8,1 
n NRKIR 1,8 2,4 5,1 5,1 3,1 
41 LOt, >IE 1,, 9.ll 3,8 3,8 4,1 
41 RASTR 1,7 9,ll 4.4 4,4 1,1 
4Z Utl�E 1.2 9.1! 5,1 5,1 1,1 
43 OENSL 

,., 2,B 2,2 2,2 4,1 
44 BOOER II, 9.1 2,9 2,9 1,1 
45 BOSA[ 1,4 9,1 1,7 9,1 91,1 
46 KL0'5 3.; 9.1! 9.e 1,l!J 99,1 
47 BYS�O 1,5 9,8 9.a 1,2 91,I 
4S ESKIL 11,IJ 2.11 4,5 4,5 1,1 
0 S�E�U 1•8 9,1 5.e 5,ll 1,1 
'3 STQED 1,, 9,8 3,8 3,8 2,1 
51 OVSTR 1,9 9,1 5.6 5,6 4,1 
52 SAR'.or 1,3 9,l!J 4,2 9,ll 91,1 
53 T!�GS A,l!f 3,2 5,8 5,l!J a., 54 OCVER �.6 9.� 4.4 4,4 4,1 
" TUOE IJ,6 9,1! 5.6 5,6 1,1 56 B�U'lT 3.1 9.0 2.9 2,9 1,1 
" STUBB 1,8 9,8 3.2 3,6 2,1 
.,, KRAGH 3,6 9,B 9,8 1,4 ?8,1 
,� SYSTO �.0 2,5 4.2 4,2 2,1 
61 8JOER 1,4 9,11 4.4 4,4 1,1 
61 �JLLE 1·6 9,11 5.9 5,l!J 90,1 
6Z PEST e.e 3.5 2.6 2,6 2,1 
63 IIILLE 2,a 9,0 2,9 2,9 1,I 
64 ULSLE 3,4 9.IJ 1.2 1,2 98,1 
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65 SllVEO J,a 9.0 2,8 2,8 8,1 
66 Oll'JP 1,6 9,0 J,2 9,0 1,1 
67 TJAE� 1,4 9,0 1., 1,4 8,1 
65 SILJE 2·2 9,0 2,2 2,2 1,1 
6� SllTO 1,5 9.0 2.a 2,8 1,1 
n ELKEN 2.1 9,0 2,0 2,0 4,1 
71 S�OE� 1.0 9.0 J,6 J,6 8,1 
72 TJKAE 2.� 9,0 J.4 9,B 1,1 
73 BIS�E 2,J 9,0 2,B 9,0 1,1 
74 PEERS 1,0 9.0 9,0 9,111 90,1 
75 LUHST 2,5 9,0 1.2 9,0 1,1 
H GUl1,�I 2,5 9,D 0.2 9,0 9B,I 
77 UGGLA 2,1 9.0 J,3 9,0 4,1 
78 HALLE 2.J 9,0 0,6 9,0 1,1 
79 KRl'IG 3,8 9,0 1,6 9,0 1,1 
u ALGJT 9,0 9,0 9.e 9,0 1,1 
81 GnGAE 9,0 9.0 9,1 9,111 1,1 
82 VAEGG 0,0 4.0 0,4 B,4 15,1 
83 STOVO 1,3 9,0 1,1 1,1 8,1 
54 RABJA 1., 9,9 0. 7 B,7 4,1 
85 HO[JE 1,7 9,B 1,2 1,2 3,1 
H MAREB 4,0 9,0 1,8 1,8 6,1 
87 BllUSE 4,, 9,9 1,7 1,7 1,1 
99 BOETO 4,4 9,A 9,B 9,B 9B,1 
n HASSE 2., 9,0 9,8 B,1 99,1 
93 SK[LB 0,0 4,4 1,B 1,B 8,1 
91 STAVR 2,3 9,0 1.6 1,6 8,1 
92 rlSKE 1,0 9,0 1,4 1,4 2,1 
93 GEOES �.11 4,4 1., 1,5 6,1 
94 SllKlR "·" 1,8 4,J 4,J 4,1 
1, EGEAJ 1,0 9.0 J,8 3,8 1,1 
9� BELLI 2,J 9,0 3,9 9,0 "·' 
97 T·IOql �-5 9,0 4,8 9,B 1,1 
99 BllAEK 1,J 9,0 5,5 9,0 1,1 

B�SSE 1.J 9,0 9.0 9,0 9B,1 
1•a SllALS e.11 1,8 1,8 2,4 8,1 
111 K�RSE 1,5 9.B 1,8 1,8 6,1 
U2 KARL[ e.e 2,8 2,7 2,7 4,1 
1J3 T,lf,,E A,8 9,0 2.e 2,0 1., 
134 ll�RllE "·" 2,7 5,3 5,3 u., 
135 EGET 1,4 9,0 4,1 4,1 1., 
1J6 'IROER A,3 2,J 6,1 6,1 8,1 
U7 L!STR 1,6 9,i, 7,3 6,8 8,, 
1�9 oi"PII , .• 8 9,0 7,2 9,0 4,1 
13� T1STA 1,4 9,0 5.o 9,0 1., 
113 11,Rac 0,11 J,7 3,9 J,9 6,, 
111 MEELS 1,6 9,0 2,8 2,8 5,1 
112 ,,,no 2,5 9.0 4,8 4,8 1,1 
113 54[q5 1,5 9.11 5,4 5,4 5,1 
114 eqccN 1,6 9.0 3,1 2,6 6,J 
11'5 S�CQI 2,0 9,0 5,2 5,2 1., 
11S SYCYA CL':- 9.G 3,6 9,C 9B,I 
117 H'.4EG[ 3,4 9,0 9.e 9,B 9B,I 
119 BJC'm 2., 9.B 9,0 1,9 9B,, 
111 SKJlL 3,2 9,i, 9,B 1,1 �D.J 
12J 114LSS 2,5 9,0 9,P 1,2 90,1 
121 rALKC o.a 3,4 6,6 6,6 4,1 
122 VIRKE 1,6 9,G 6.9 6,9 5,J 
123 TqU(L 1,6 9,A 5.7 5,7 1., 
124 OAL�Y 1,4 9,B 5,2 9,0 1,1 
12; USTR i,,3 3,8 2,8 2,8 J,I 
12$ VEJ11 2.� 9,0 2,J 1,2 8,1 
127 HJSEB 1,5 9,0 3,2 2,9 6,1 
129 ORE 3,8 9,0 9,0 e,8 ?B,1 
129 'IA(S 3,2 9.9 9,0 D,8 90,J 
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CU� ,,.�c DER• IC )(�ONA.NTL At[LAIHL �ocrE ocnrucs 

1 HAGLE 192,I 84,B 11,f 18, 314; 
2 STA-.c 96,1 19,e 5,11 8, 144i 
3 ALCES 72.e e.1 66,f 6, 144; 
4 RUO 96,0 64.8 3,e 90, 144; 
' SYLLE 9�1l,8 90!,I 9Ul,8 90, 9H, 
6 rJE•ID 900,11 9�11.1 91>0,8 5. 910, 
7 TORK! 96,0 ll,I 68,111 8, 144w 

UO[R 120,1 B,0 63,e 11, 24D; 
9 DUKICE 36,8 1,B JI,, 3, 9111Di 

u SIILLE 96,111 Jt.e 41,1 7. 96, 
11 CU�OH 240,0 41l.l 38,ll 21, 36D, 
12 TU!!U 144,8 ••• 82,ll 1J, 216• 
u NYBO[ 900,0 29,ill 0,111 90, 910; 
14 LILL[ 192,f 3,1 i.44,111 15, 21a; 
15 BARUP 96,0 96,0 II.I 9, 192, 
u i.:JN,s 288,111 '·" 0,1 25, 432; 
17 SKERN 288,ill 63,I 111,1 19, 2aa; 
u SORTS 900,0 9111,I 9011,111 14, 91110, 
u SKOVB 96,8 11,B 11,1 22, 911; 
2J HAY'IS 901l,I 901.� 9Uill,III 2, 910; 
21 'lRVED 432,111 97., 16,ll 32, 648; 
22 NRI.RI 91/1,111 :s.e 51,1 1�. 1811; 
2J RISER 96,0 41,0 ,.� 7, 144i 
24 EGEL[ 248,11 38,1 1,11 17, 240; 
2' 'lllALS 421,f 4,8 24,f 29, 594; 
26 RAV>IS 192,8 79,8 e., 14, 288; 
27 BJEST 48,9 5,11 43,11 93, 72, 
28 VULS 248,ll 218,8 ll,111 53, 48B, 
29 EGE�S 12ff,O 129,1 0,8 16, 24ff; 
33 KIPP[ 448.8 12,B 12,111 93, 672; 
31 ORKIP 9nA,III 9�111.1 9111,8 3D, 98D, 
J2 VRKIP 9119,1 9Ul,0 9lllll,0 17, 911!, 
33 BRARU 96,0 25,B 8,P 12, 192, 
34 ALSTR 192,B 9il0,8 12,1 23, 384; 
" LllNOB 24A,I 184.8 9,111 15, 360; 
36 ASI.UT 48,8 1,ll 34.� 9n, 48, 
37 STAOA 72.n a.e 33,1 90, 144; 
3S SJNOB 192,3 21.e 7,0 21, 384; 
H tlqKIR 144,0 72,ll 11,8 7. 144, 
•a LOt;�t 128,0 5,11 24,f 14, 192, 
41 RASTR 48,lll 0,8 48,111 4. 72, 
42 BAWi£ 48,0 1,0 lll,1 4. 98A; 
'3 OENSL 192,:l 911,B 22,111 19, 384, 
44 BODER 24,8 ··" 8,8 4, 48, 
., BOU[ 45,8 42,11 lll,1 9n, 911!, 
46 KLO'lS 911A,8 90B,9 9011,9 21, 910i 
47 RYSKO 9A8,� 9��-" 9<11,8 13, 910; 
4S CSKIL 96,0 49,B 24,0 8, 192i 
0 S0£�U 102.� 1!',8 lll,8 7. 199; 
51 STO£D 72,� 0.A 38,8 7. 144; 
51 OVSTR 192,0 2,ll 40,0 15, 192; 
52 54RUP 9�n.o 908,! 9Ull,I 9!l, ,en;
5J TU,GS 81,ll 39,0 42,0 6, no; 
54 ocvtr. 192,� 11,0 32,e 17, 384, 
�, TAA0£ 132,0 17,11 8,A 8, !.32� 
5S e11u·1r 144.11 36,0 19,1 12, 216, 
57 sruae 96,11 13,5 13,5 13, 192; 
5S l(qAGH 900,0 ,ne.B 91111,P. 1�. 9110; 
H SYSTO 132,3 18,8 16,8 18, 264, 
u BJO£R 192,0 48,11 33.0 12, 192; 
61 H'JLLE 9al!,O 9Ulll.0 ''"'·" 11, �10; 
u !JEST 48,11 24,8 24,A 5, 48, 
6J HILL£ 72,C! 0,0 '4,P 5, 72, 
64 ULSL£ 36,ll 8,11 "·' 19, ,ar., 
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65 :'IVED 256,ll 16,11 32,1 13, 314; 
66 •'IUP 72,IJ ••• e.1 9D, 72i 
67 JAER 256,B 36,8 64,1 17. 314; 
69 :1LDC 72,ll 14.11 36,1 9, 144; 
0 :'ITU 41,11 4'5,11 2,1 7, 96; 
71 '.LKCN 96,11 96,11 8,11 8, 1,2; 
71 :qQ!:R 256,D 21,11 9Ull,1 16, a&4; 
72 ·nKAE 9011,0 11,11 9Mll,8 ,a, 91111. 
73 IISSC '""·" 1,B 9Ul,11! 9!1. 91n; 
74 it!::IS 9.ill,ll 9111,11 9!11,f 91l, 710; 

l�HST 63,11 9,11 !14,1 '"· 6Ji 
76 tUN'.ll 12,ll 3,l! 6,P 91.', 91111!; 
77 IGGLA 132,ll 72,11 U,8 ,�. u2;. 
79 IALLC 24,0 11,11 24,11 '"· 24; 

llll'IC 24,11 12,8 12,1 '"· 24, 
u A.GUT 24,I 11,11 12,1 '"· 24i 
91 COGA[ 54,8 54,1 1,11 '"· 94i 
'2 \\[CC 4118,1 224,5 137,11 15, 336; 
u !TOYB 192,11 27,11 6,1 11, 192i 
14 FABJA 192,1! l,A 21,1 11, 192;; 
85 IOEJE H,a 54,11 41,1 6, 144, 

IAIIEB 144,ll 41,I 71,1 11, 144, 
97 BIUS[ 81,ll 27,8 54.1 a. U6i 
II PICTO 9,lll,ll 91lll,I 91111,11! '"· 9111; 
" IASSE ,�a.a 9,111.0 9118,1 18, 9111� 
" 9<CLB ,�11.1 9Ull,B 91111,1 31, ,1110; 
91 !TAYR 256,9 221,1 u.e 26, 314, 
92 nSICC 48,11 ,aa,e 1,11 8, 144, 
93 CEDES 144,ll 144,11 1.1 41, 432; 
94 SIK !R 128,11 1U4,11 1,1 12, 192, 
95 CEBJ 72,11 11,11 47,11 1!1, 144, 
96 !ELLI 72,1 "·' 36,8 91, 72. 
97 'ltQIII 96.1 .... 12,I ,n, 96; 
19 BIAEK 16•11 1,11 16,1 ,n. 16; 
99 BISSE 9Jll,I 9r.Jl,D 9111.11 ,a. 9111, 

UJ SIALS 256,11 11.111 256,1 16, 314• 
111 IORSE 144,3 ••• 54,1 911, 144, 
112 !\\ALE 288,11 254,CI 11,1 15, 218, 
13! TJNOC 96,11 45,11 19,5 ,. 144i 
114 IIIRIIE 288,3 24,11 131,1' 19, 21a; 

135 OCT 144,111 6,111 72,1! a. 144, 
136 '1101:R 256,1 114,ll 99,1 24, 384i 
1n USTR 2�6,8 1,11 128,1 11, J84i 
119 CJlHPN 96,0 '"·" 1,1 911, 96, 

13' nsu 24,1 1,1 12,11! 9111. 24i 
1U IIIRiE 192,1 1,11 1us., u. 218. 
111 !i:ELS Hll,I 72,CI 1ca.1 12, 1111, 
112 NITU 84,11 1,11 63,e 7, 84, 
lU SICIIS 248,C 2�1.1 12,1 14, 240, 
114 BlCGN 192," 42,11 ••• 18, 188i 
1U SICIII 4&.e 11,ll 41,1 6, 72� 
1U S'G-IA 6,0 "·" 11,11 '"· Hlli 
117 Ht[:l[ 9Jlll,P 9JD,ll 9111,0 ,,. 91111, 
119 B1t·1t1 9all,D 91111,D '''"·I 7. ,,a.

10 S<J·'L 9�A." 9Jll,ll 91111,1 9, 910; 
12' H1LSS 9�1/1.1) 9119,B 9,11.11 6, 9ID, 
121 FIL(E 192,1 9r.Jl,O 77,IJ 17, 192i 
122 V,RICE 1211,ll 1,D 92,1 23, 24D, 
12S T1UEL J6,C o.n 33,1 ,. 72, 
124 D•L!IY 96,0 A,11 19,5 93, 96, 

12J A1STR 96,� 45,11 27.B 1J, 144, 
125 V,J�I 256,11 91,1 87,5 25, 314, 
127 1115£B 192,:, 31,0 �··· 25. 21s; 
129 01[ 900,0 91111,11 9110,1 18, 910; 
u, N,cs 9,1�.o 9Jll,ll ?110., 10, ,1,; 



CASE: 'IA�£ IIRTt<H'>Cr 

1 HAGLE 97,82 
2 STA'4G 45,64 
l ALGES 4�.51 
4 RU:t 91lll,Oll 
' SYLL£ 91A,JIIJ 
6 rJE�D 23,62 
7 T�RKI 33,a9 
' SKOER 58.31 
9 DUKI(£ 22,43 

u SllLL£ 43.68 
11 GUtlOH 121, Sil 
l2 TURU 71,22 
13 'IYBO[ 9111e.�, 
14 LILL£ 96.99 
15 BARUP 59.6, 
16 GUNOS 128,7 
17 SKERN 99.44 
19 SORTS 67,69 
19 SKOVB 113, 39 
23 HAV11S 23,25 
21 NqVED 19s.a9 
22 IIRGRI 64.8' 
23 RISER 52.�a 
24 EGEL£ 90,34 
25 flRALS 176, 91 
u RAVNS 89.51 
27 B0£ST ,u.�1 

2S VULS 298.64 
29 EGEelS 87,96 
31 KIPP'! Qfilll.�11 
3\ ORKIP 157.25 
32 V'tKIP 1119,82 
33 BRAIIU 6�.61 
34 ALSTR 133,ll 
35 LUNDB 92,38 
36 ASGUT 91llll, ,111 
17 STA;)A <>11111.1111 

39 s:moe 126,21l 
39 tlRKIR 57.29 
41 LOH'I[ 76,31 
41 RASTR 23,311J 
42 UN'I[ l�.26 
41 OCNSL 1111.09 
44 BOOER 16,22 
45 BOSA£ 91110.�8 
46 KLOOS 74.75 
47 BYSKO 44.51 
48 ESKIL 58.89 

0 SO[�U 33.215 
" STO[D 36,67 
51 OVSTR 65.61 
,2 S4R'lr 900,01 
53 TP��S 4n.90 
54 OEVCR 95.11 
'5 TU'l[ 47.15 
56 81U'IT 84,26 
57 STU'3B 611.66 
59 KRAGH 35.4 & 
,1 SYSTO 9',49 
u BJOt� 72,4D 
61 llULLE 46.49 
6Z l1£ST 36,68 
63 HILLE 43.63 
64 ULSLE 130,24 
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HtSHJ�RB 

1� 
"· 
A; 

90; 
90, 

D, 
3, 
1: 
D, 
g·, 
c; 

2: 
90·. 

2, 
o; 
"· 
3; 
4; 
a. 

1, 
18, 

1; 
ll, 
2: 
1, 
1: 

91l, 
7, 
a. 

90: 
�. 
3, 
i: 
2, 
o; 

90; 
911, 
c; 

L 
u; 
�1 � 
11; 
1, 
c. 

90, 
8, 

3, 
2, 
0, 
c. 

1·; 
90; 

3, 
c. 

�. 

c. 
II, 

21: 
a: 
a, 

0, 
4, 
u: 
1: 

H�TKIIUHJ 

�1. 22 
lt,AI 
u.np
9,0ll 
?,nr. 
n,ue 
1,56 
U,H 
,,.a, 
u,n, 
ll,DI 
1,14 
9,AII 
11,54 
11,AI 
11,AI 
ll,56 
11,38 
ll,ne 
n,26 
3,53 
u.n5

U,D9 
1,.22 
U,U 

'll,47 
9,AI 
1,84 
"·"' 

9,ne 
lt,01l 
U,77 
n,04 
",48 
U,AI 
9,AII 
q,011!1 
u.�1 
U,26 
"·''' 
11,01 
"·"· 
11.15 
"·"· 
9,08 
1.,1 
<',U 
U,49 
11,n" 
'1,AII 
l1,16 
�.ne 
fl, 18 
11.,,0 
U,08 

u,,,ll 
J. flllJ 
J,13 
<l,111 
''·"G!I 
n,ne 
U,89 
u.�,
,1.11 

HI SUHP.TK At40SKYJQ 

5, 1,lll 
"'· 1,44 
2, n,lll 

90, 9,1!1 
90, 9,01 
n, a,ll1 
5, n,"' 
4, :,,o, 
O, :,,BI 
3, :,,31 
4, 5,1111 
4, �.2, 

90, 9,01 
6, �.1, 
0, J,01 
ll, ll,U 
1, tl,9' 
:,, :,,5l 
3, 0,4, 
1, a,01 
9, 3,BI 
"· ll,lll 
"· 3 ·"' 
2, O,lll 
7, A,111& 
4, 0,DI 

91l, 9,lll 
10. "·"'

Cl, ll,H 

90, 9,01 
7, 2,tl� 
2, a·"' 

4, ll,21 
"· �."' 

3, O,U 
9Cl, 9,111 
9e, 9,31 

3, 0,4J 
n. 3,81 
2, 0,01 
O, 3,01 
U, �.a, 
6, J,07 
o, '.l,0, 

90, 9,0, 
ll, J,111 
2, 3,H 

r.. ll,3S 
2, O,Af 
c. J,CI 
2, 3,DI 

90, 9,01 
2, 3,c, 
1, J,5S 
3, c.o,
4, 0,26 
1, 0,01 
3, a.�,
8, 3,3f 
l, a.c,
1, a.,, 
5, J,01 
n, 1,61 
4. 1.2, 
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u SRVED 83.U 0, 0,01 ,. a.a, 

66 ORUP 9BU.n8 9u·; 9,118 93, 9,o, 

67 T JAER 94.:1111 A, 0,01 3, 1',31 

H SIL�[ 47. 98 1; U,15 2, 1,01 

u SRTU 3J. 3 l u; ,4.(11 D, �.01 

73 ELK[!! 63, 11 "· U,011 3, 0,2S 

71 SROER 98,14 o; (l,01 1, 0,01 

72 TJKlE ,,�.�Ill 9u; 9,08 90, 9,01 

73 BISS[ 9QU.JII 9B, 9,llf 90, 9,U 

74 PEERS toa.ne 90; 9,01 9:,, ,.n1 

75 L�HST 98�.18 98, 9,111 90, 9,DI 

7& C\JN'41 ?BO.JS 90·. 9,01 90, 9,01 

77 UGCLA t0a,J111 90, 9,1111 90, 9,01 

79 HALL[ teo •. Ja 98; 9,01 98, 9,01 

19 KR !>4C 900.08 9a; 9,011 9�. 9,01 

u ALC�T oao.ne 90, 9,01 9�. 9,CI 

91 GnGlE 980.�8 '"� 9,111 90, 9,1111 

82 VA[oC 95.17 o, A,08 9, 0,31 

83 STOVB 63.21 l, 0,57 3, 3,63 

94 RABJA 48.6!1 o, n.01 ,. a.11 

95 HO[J[ 44.59 o. 0,01 3, 0,lll 

9S HAREB 67,73 a. U,1'8 •• 3 ·"' 

97 BRUS[ !l'J,07 0; C,118 •• 3,111 

89 BO[TO 9111,18 9a·; 9,01 90, 9,1111 

89 HASS[ 62.23 "· 11,111 1, 3,01 

93 S�ELB 155,35 1� 11,111 9, 8,H 

91 STAVR 136,83 3� �.33 10, 0,0, 

92 F'IS�E 39,11 "; 11,lll "· a,1111 

93 GCCES 221. 27 o; U,111 25, a,41 

94 SRKIR 62.74 4, 2,33 1, 3,1111 

95 EGE9J 62.53 a; "·"' 1, O,H 

9S BELLI 903 .ae 90, 9,08 90, 9,01 

91 T·iO�I 900 .. 10 9�; 9,UI "'· 9,01 

19 BRA£K 900.JI 90, 9,08 90, 9,01 

H BUSSE 99a.J0 9�. 9·,11, 90, 9,01 

131 SRALS 117. ·'6 o; H,BI 2, J,DI 

131 KJRSE 900 .. 10 9n; 9,1'11 9D, 9,01 

112 KARLE 112.54 ?., 11,28 �. �.01 

133 rnNOE 54. 94 0, 0,BI 4, J,DI 

134 HJR�[ 11116. 33 L. 0,04 7, O,DI 

U5 [G[T 62,56 0, �t,AI 1, J,DI 

136 rmoEP. 134, 68 1; a,21 3, J,01 

137 LISTA 73.�" "· lJ. l�I 4, :J,BI 

139 OOHP'l 9DJ,JI 90, 9,AI 90, 9,01 

1n T1STA 91J, .,� 9,f, 9,08 90, 9,01 

1U H111B[ 77, 75 3; l,16 6, J,al 

111 tlEELS 55, 93 o, n.�, 1, O,DI 

112 NRTU 34.51 0, O,Of 1, �.a, 

113 SAE�S 85.35 n; 11,01 4, 0,01 

114 BR(GN 6J,73 1, 11,92 2, a.a, 

115 S�G�I 25.7g 0, 1 .. 01 1, J,09 

11� SYGIA ?01'. 11! 9n, 9,Pf 9D, 9,r1 

117 H.I[:[ 90�.J21 �c,; 9,01 9�. 9,31 

119 BOE'IN 32.71 A, 11.011 n, J,01 

11� S�J1L 16,86 J, 1,51 2, J,DI 

123 H�LSS 9.81 l, 11,22 J, J,01 

121 rAL�[ 79.49 1·; 11,72 3, �.31 

122 v1r�c 85. 92 a�- :,,nr. 4. �.14 

l2J HUCL 27. 92 a, 11.�� ,,. :l,01 

124 DAL3Y 90,1. �g ,,,., 9,UI 90, 9,01 

125 USTP 5b.a6 2, l,06 3, J,51 

12S VEJRI 145,84 "· n,ne 3, J,4J 

1H H�SEB 142.87 i.. 11,llJ 4, �.2, 

125 oqt 5J.21 a. a.op 0, J, 7' 

12? •r�[S 2R.74 4; 1,113 2, 6,35 
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cu;: 'IA�[ UIIT� lAL T nvRl(C!AR HD[fl[M� aCK(R �(JDS 

1 HACLt: 99,12 446,5 14, 4,35 r.2! 
2 STA'IC 47.38 194,8 10, 2,58 .,,n1 
3 ALC(S 4J.�i 151,4 11. 1.84 J,01 
4 Ru, 90U,00 9c,ao.11 1n. �.2c l,39 
5 SYLLE 9011, JO 9000,0 13, 9;1,ne 9;1, or 
a r J['ID 23,69 1aJ.3 14. 1,15 �.or 
7 TORK! 34,65 160,6 18. 'l, 70 n,31 
9 SKO(R 58.51 233,7 16, J,25 o.sa 
9 OJKKE 22,43 83,3 13, 0.63 J.�, 

11 S:JLLE 4J,68 104,7 14, 2,14 �-14 
11 C'Jtl'.lll 126,66 586,1 2�. 4,61 �.31 
12 TURU 72,63 334,8 6, 2,91 J,52 
u tlYB!lE 9110,\lt) 9Cl011,Cl 15, ,n.oo 93,01 
14 LILL[ 98,28 399,8 15. 4,27 u.�a
15 BA�JP 59,62 275,2 6, ?.,29 3,01 
16 GJPJ�S 128, 88 589,6 11. 4,27 3,1, 
17 SKCRN 1110. 35 475,1 19, 4,12 �.�, 
19 SJRTS 68,58 314,4 15, 2,86 0,35 
19 SKOV& 113, 54 529,9 18, 3.8e �.21 
u HAV'IS 23.,1 U1,3 1�. 1.35 �.0, 
21 imveo 198,62 871,5 8, 6,49 5,6' 
22 tlRGRI 64,94 319,5 14. 2,16 J.2, 
2S RISER 52.oa 211,7 23, 1,59 0,JS 
24 [G[L[ 9J,56 371l,6 28. 2,54 �.H 
25 •lqALS 177, �, 767,8 31, 5,25 J,01 
26 RAV'IS 89,9t 434,7 23, 2,76 a,3t 
27 80tST 90a.n0 99g0,0 33, 1,14 �.01 
25 VOLS 3H,55 1153,9 9, 9,24 3,01 
29 CGE'IS 87,96 339,3 ll, 2,89 a.a,
u KI""I 91l0,0ll Hoa.a 2, 9A,ll0 9J,OI 
u ORKIP 159,29 595,2 8, 4,25 !1,89 
32 VRK!P 110,59 474,9 9, 3,49 o,3t 
u 8RAAU 66.11 255,8 15, 2,32 J,ar 
34 ALSTR 133, 70 531,0 111, 3,69 2,86 
u LJN08 92,38 465,2 18, 4,27 J,MI 
H UGUT 900."I 9111lfll;B 9, '"·�" 91,g1 
31 STAOA 910,lll 91011,B 11, 2,83 J,21 
H SUNOB 126,6, 592,3 11, ,.1e ll,4J 
u NRKIR 58,35 234,8 19. 2.11 J,OI 
., LOH�£ 76,03 328,8 16, 2,66 0,BI 
41 R4$TR 23.�e 1111,3 24. 1,26 D,01 
42 BA'l-4[ 30,26 117, 7 10. 1,14 J,01 
,, OENSL 117 .3, 487,2 9, 3. ?;s 2,Cll 
44 8!10£R 16,2 7!1,6 10, 1,111 �.a, 
4' BOSA[ 9H,"II 9Hll!,0 2, 90,011 '"·"' 
46 KLOOS 76.32 348,9 !5, 2,92 3,91 
47 BYSKO 44,61 166;2 4, 1,25 J,81 
48 [SKJL 59.1i 256,0 11. 2,86 J,01 
49 SOEAU 33.21 141,4 0, 2,89 "·"' 
53 STOtD 36.l>t 178,7 11, 2,llS J,lll 
51 OVSTR 65,76 318,5 9, 3,38 �.DI 
52 SARUP ''"'·"' 911111,11 11, ,11.011 '"·"' 
" T !IIGS H,13 151J,6 10, 1,71! �.,1 
,. DEVER 9'.S4 376,9 u. 3,56 D ,al 
" TAAOE 47,1' 181,8 10. 3,411 ll,21 
'6 BRU�T 84,52 364:t 16. 2,54 a.,, 
57 STUB8 6B,St 235,6 14, 1,24 1.11 
59 KRAGH 38,61 135,$ 10. 2,1!1 ll,5S 
H SVSTO 9!1, 83 439,!I 19, 4, 3" D,01 
" BJOER 72,411 351,8 13, 2,76 0.0, 
61 HULL£ 46,4, 222:s 11, 1,311 ff,4' 
'2 l�EST 37,5 158,5 8, 1, 4:5 J,DI 
u HILLC 4,.2, 172,6 10. 1,59 O,DI 
64 ULSLE U9,55 561,8 9, 3,89 1,1' 



- 229 -

H sqvco 83.1� 37�.3 9. 2,95 .'!.2,. 

66 QRUP Q0;i. JD �0u0.0 10, 1. 42 >,JI 
67 T JAER 94,38 451,4 e. 3.55 ·', 61 
H SIL)[ 49.J5 1?1,2 5. 1,65 .:i.�a 

69 SRT4A 30.�1 142.1 5, 1,44 �.�! 
H ELKEtl 63.32 284,5 4, 2,45 J.2! 
71 5qo[R 9�.14 354.6 11, 2,86 .l ,Of 
72 T1KA[ Q0;,.Jp 9000.0 11, '"·"� 9,J. :•! 
H BISS[ ?0�1.110 90.l0,l'l 4. 9,1 • :lD , ,.re 
74 PEERS 90�. lD ?000.e 6. 9n,3D ,.�.31 

75 L[ll:ST 0011.,10 90�0.0 5, A,28 2.os

76 Cd�'.,II 9ihJ ... 10 90.10.I!! 1. ,n.r.o 9;,,ne 
77 UGGLA 90J .. 1/I ,�,1".o 10. ,,,,no �·.o, 

79 HALL[ 900. 10 ?0��.� 4. 911,no ''·"' 

n K�l'IG 000. 10 90J0.0 7, �.84 �.�, 

91 ALG�T ?O�, .JD 9J"0.B 9'1. ,,,.no 9r,. �, 

H GOGA£ Q0u.�o 90110.0 9,1. ,.,.�0 �J.JI 

82 VA[GG 95.55 422,0 16, J,Q9 ,,JI 
!3 srova 64.47 247,3 9. 2,06 :,,c, 

S4 RABJA 49.35 220,7 4, 2,11 �.01 
95 HO[J[ 44,59 193.4 4, 1,56 :,,nt 
86 HAR[B 67. 73 257.6 4, 2,20 ,.01 
S7 BRUS[ 55,J7 221,9 3. 2,29 O,Clf 

!9 e,cro �011. •0 9000.0 1. 1,53 1J,37 
89 HASSE 62,23 202.2 1. 2.02 1,4, 
91 SK[LB 155,36 611, 7 s. 5,13 n.oe 
91 STAVR 137.21 491,7 3, 3,31 J,21 
92 rrsKc 39.1i 179,1 3, 2,25 a,41 
,3 CEDES 221,69 7711,2 1. 7,38 6,Df 

94 SRKIR 65,J; 310,J 14, 2,54 ,.u 

95 EGEflJ 62,53 271,8 15. 2.n2 �.s, 
96 BELLI 900.00 900D,0 15, 0,55 1.�. 
97 rnoq1 9DJ.'J0 9DOA,B 6. 90,00 9a,o, 
93 B�•EK 90>t.J3 90d0,ll 6, ,�."0 9J,31 
99 B�SSE 90A. 11' 901Hl.� 6, 0,28 J,59 

1�3 SR.LS 107. �6 421,6 16. 3, 71! J,51 
1H KORSE 9B�.00 9000,0 1A, 2,83 :,01 
1a2 KARLE 102,82 479,9 e. 4,53 �.01 

1!3 Tl.lNOE 54,94 194,6 6, 2,06 n,o, 

134 H�RRE 106.8? 464,B 18, 3,94 3,21 
135 EGET 62,56 265,0 13, J,59 3,4, 

136 NROCR 134,8& 597,1 11, 5,49 0,30 
1a1 LJSTR 73,Je 288,ll 11. 3,511 J,7, 
138 ODHPN 9B�.J0 9DDB,B 11, 9A,�0 90,DJ 
U9 TOSTA 90� .. lll 9009,0 19, 90,00 9J,OI 
113 HORSE 78,91 353,J 18, 4 ,4D �.01 
111 HEEL$ 55.93 262,D 13. 3,39 J,01 
112 URTU 34.51 126,4 14, 2,26 0,Df 

113 SAERS 85.35 301,9 19, 4,611 O,DI 
114 BREGN 61.65 271,2 34, 4 ,D6 a.01 
115 SRGRI 25.711 118,4 15. 1,46 0,01 
116 SYGIU 91!<1.ae 90011,D 13. 91l,0D ,a.et 

117 H>IEGE 90J.10 90JB,ll 23, ,,1,00 ,�.o, 

115 80['114 32. 7J 118,4 20, 1,98 J,lll 
11? SKJJL 18.3 67,5 23. n,99 J,31 
123 HALSS 10. 03 38,2 '· 0,52 J,Of 
121 rALKE 811, 21 321,ll 19, 4,P.6 J,1t 
122 VIRK[ 86. 0 6 341.8 2�. 4,34 1,11 
123 TRU[L 27,92 113,5 15, 1,53 o,o, 

124 OAL�Y 901l.00 9009,11 21. 11,43 1,1' 
12, 4ASTR 58.42 22,;2 19, 2,29 J,88 
12S VCJRI 146,31 639,6 19. 3,93 J,7' 
127 HOSEB 143.18 558,7 16, 4,4? 3,U 
129 ORE 53.96 2811,5 11, 3, 79 �.e, 
129 IU[S 36.13 12S,8 11. 1,88 0,01 
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CASE llA�E WALD rLAECHE HALTER R!tlDER KLtHIVIC 

1 HAGLE 8.18 4.81 17. 96, 163, 
2 STA'lC o.ne 2.'8 6. 21, 42.i 
3 ALCCS II.DO 1,84 7. 33, 84, 
4 RUD 11.aa 1,56 9A. 91D. 910, 
' SYLLC 90.08 9D,Oll 90. 98�. 91110; 
6 rJCND 8.23 1.38 ,. 21, 42; 
7 TORK! 0.25 3.21 7, 35, 82i 
9 SKOCR 2.16 6.27 14. 62, 132; 
9 DUKKE 11,118 D,63 J, 19, 42i 

u SULLE 1.21 2,48 ,. !15, 116; 
11 CUNOH 11.32 5,45 17, UJ, 243, 
12 TURU a.a, 3,511 6. 37, 75, 
u NYBOE ,a.Ja 911,GI 90, 91lD, 91110, 
14 LILLE �-3111 4,83 12. 96, 142, 
15 QAR•JP 11.3111 2,29 a. 69, 118, 
16 CUNOS 0,08 5,02 21, 145, 217, 
17 SKERN 111.32 4,44 12, u,o, 164, 
u SORTS 2.69 5,98 13. 64, 121; 
19 SKOVB 111.33 4,03 28, 128, 233i 
21 HAV'IS a.25 1,60 2, 29, 41, 
21 NqVED 1.85 13,99 38, HJ, 427, 
22 NRCRI 11.01 2,43 9, 69, 214• 
23 RISER ll.a; 1,99 3, 26, 56i 
24 CCELE II.DB 2,54 16. 189, 31116, 
z, NRALS 3.36 8,61 27, 16111, 294i 
26 RAVIIS 11.24 J,39 •• 15, 19; 
27 BOEST II.DB 1,14 15, 82, 286, 
29 V4ALS 4.114 13,28 51, 276, 545; 
29 ccc:is 3.38 2,95 14. 74, 136, 
u KIPP! u.ne 90,DI 90, 9111S, 991; 
31 ORKIP o.�a 5,13 22. 11Q, J39, 
32 VRKIP II.dB J,88 1', 97, 216, 
33 BRARU A.JI 2,32 12. 48, 187, 
34 ALSTR 11.38 6,5' 27, 139, 289, 
35 LtmOB a.�e 4,27 16. 67, 155, 
36 ASCUT 90.31 ,�.oil 90. 91110, 91110i 
37 STAJA a.73 3.77 2. 66, 115; 
39 s•moe a.82 5,99 19, 181, 267, 
39 IIRKIR 8.24 2,35 8, 63, 168. 
4J LOMHC D.38 2,66 14. 88, 245; 
41 RASTR 3.13 1,39 4. 25, '1, 
42 BMl'IC D.0111 1,14 4, 31, 59; 
43 OtNSL "·32 6,07 2il, 86, 1,1; 
44 SODER B.16 1,26 4, 13, 26i 
45 aos,t "'· 0a 91.1.lllll 90, 980, 9BDi 
46 KLOOS 5.66 9.56 29, 175, 335; 
47 avs�o 0.�111 2.11 10, 47, 127. 
49 £Sk1L 3. 18 2,86 8, 54, 191; 
0 sot�u 2.M 4,96 10. 71, 165; 
5J ST0£D ,,. �" 2.38 4. 38, 76;, 
51 OVSTR 0.12 3.50 14. 138, 28?; 
52 SARUP 90.JS 90,11111 90, 980, 91110, 
53 TINGS 11.�B 2,21 9. 56, 110, 
54 OCVCR 0.3, 3,93 16. 18?, 26?; 
'5 TUDC 2.42 6,04 7. 28, 42; 
5$ MU'IT 1.,a 4, 19 17, 11�. 233, 
'7 STUBS 1.15 3.49 14, 86, 151, 
;s KRACH 0.44 3,12 ,�. 91!0, 990; 
" SYSTO 1.52 5.82 17. 133, 256, 
u BJOER a.2, 3.05 11, 86, 111; 
61 H'..ILLC il.�111 1,79 a. 31, 79; 
62 l'.1£ST 0.43 1,86 1. 48, 132; 
63 HILLE a.,e 1.'9 5. .�. 6D, 
64 ULSLt o.�a 5,1.14 15. 187, 249, 
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" S"V£C 11.4!5 3.6' 13, 68, 134; 
u 0,11JP ,J,24 1.65 1. 16, 41; 67 TJAER n.�, 4,16 11, 147, 2:14i 
69 SIL�£ 0 .. 111 1,87 8. u. 1'1, 
u S�TAA o.�IIJ 1.66 •• 4,, 19i 71 CLKEN U,31 2.13 •• 62, 11; 
71 SRO[P Cl •• 11 2.u II. 63, 121, 
72 TOKAE "·''' 90.:JI 911, 'IIB, 9110, 
7S BISS[ 911.0lf 9,1.111 90, ""· 9110; 
74 PEERS 911.JI to.al 90, 910. 9H; 7' LUNST 1,61 3.94 90. QIO, 980, 
76 GJN�I tJ.,11 '"·"I 9U, •aa. 983, 77 U:I.LA 93.JI tJ.nl ,�. 990, 91B, 
79 HALL[ 911, JC, ,n.oa 90, 910, 9110;. 
79 KRl'IG a.13 :1.97 2, 13, 28, 
u ALGUT 9n, n111 911,IJIIJ '"· 910, 9111, 
91 GOGA[ 9,1. 31l t,J,OIIJ 911, '"· ,aa;
82 VACGG .1.�1 3,99 1•. 192, 422; 
u STOVB J.�8 2,116 13, 99, 219; 
14 R4BJA 11,1111 2.11 •• 17, 147, 
95 HOCJE 11 • .11 1.56 8, 129, 235, 15 HAIIEB �-61 2.11 16, l2l, 255, '7 811US£ Cl,01 2.2, 7, 72, 152, 19 BltTO 11.31 11,911 13, 227. 354; 
., H4SSE n.n1 3.41' 22, 126, 21,; 91 $1([LB ll,111 5,21 27, 231, 564, 
91 STAVR �.n1 3,59 26. 19', 355, 
92 ris�c A,23 2,88 7. 115, 16!>i 9J GCDES II, 311 13,72 JI, .,.. 844, 94 sqKIR o.�e 3,37 14, 112, 234, 95 [GtaJ � •• 111 2.61 •• 47, llti 
,, BELLI ,1,15 1,74 911, ,,c. 9llli 
97 f:10111 9;f.JI! 90,lll 911, 9ID, 910; 
•• BIIACK 90,JIJ 911.ill 90. ·11�. tan; 
n 8:JSSE 11,31 11.86 91!, 913, 9110; 

UI S'IALS II.JI 4,22 11!, 66, 136; 131 IC1P.SE 3. lt 5,92 5, "· 145i 
uz K4RLE 1. ,, 5.51 16, 111, 167, 
UJ TIJtl'.lt J, �7 2,13 u. 62, 121; 134 Hl�II[ ,I, JO 1.15 11. SP, 1211, 
u, [G[T J' JI 4,04 u. 61, 120; 
U6 .. IIOEP. n •. ,a 5,85 19, 1711, J51; 117 LISTR Y.�11 4,25 111, "· 161, 1Jl OOHPN ta.JI! ,a.1111 911, 910, 9111; 1'9 TOSTA 9J.JI! 9J,DI 90, 9113, 9801 111 HOR!IE 1. J11 4,40 111, 51, 1111; 111 HEELS .i.31 3,119 11, 62, 124i 1U N!ITU ,1. ,Ill 2,26 ,. 27, 43; lU S4t'IS J,JO 4.61! 13, 73, 129, 114 BIIECN 1.l4 5,21 11. 55, 131, 115 sqGQI n,JB 1,46 ,. 23, 2Di 116 SYG�A 9,1, JO 911.JO 911, 910, ,10; 
117 H:l[G[ 9,1, ,Ill 9:1,i'tO 911. 9111. 910; 119 BOE ·rn 1,47 3,54 R. 31. 69; lH SKJOL 1, 7J 2, 72 1CI. 29. 86; 123 HALSS o.33 J,85 1', 19, 59i 121 rtoLIC[ l!,16 4.41 11, 73, 113; 122 VlqKE J,29 5.75 21. 13!. 233; 
123 TitU[L .,. ,. 1,53 •• 28, 6'1; 124 OAL�V �. 111 1.58 911, 9D�. 9110; 125 USTR �.Jfl 3,17 13, 92, 168, 12& VEJ�I ••• ,l!! 4.65 18, 11113, 212; 127 11nsEB 7, 13 14,87 22. 173. 3116, 1H OlE ,J •. ,c 3,79 13. 57. 9i,; 12� tUE5 J. ·'" 1,88 lL'. 40, 6?, 
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IV. Kirchspielkatalog (Daten)

Die Variablennamen und metrischen Einheiten sind in Kap. 

1.3 erklart. Fehlende Werte kommen im Kirchspielkatalog 

nicht vor. 
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CAS:'.: 'IA'IE l'JOt:-:rn1 DCERFER2 

1 11AGLE 4, 4. 
2 T:JP.l(I 7, f,; 

LILLE 2, 2, 
4 GlHJ')S 1, s·. 

NRVEO 4, 4. 
IJl1ALS 3. 2·.

7 VAALS 2, 2. 
s l(IF"PI 1, 2; 

BRARU 4, 3; 
STADA 2, 1, 

11 llfll( I R 4. 4.
12 OENSL 3, 4, 
13 ESK!L 5, 4; 
14 T!NGS 5. 6;
15 SYSTO 3, 3; 
1S !DEST 19, 9; 

17 VAEGG 6, 7; 
lS SKELB 3, J: 
u CEDES 1, 1. 
23 SRKIR 5, 2. 
21 SRALS 2. 2.
22 K4RLE 2, 2; 
23 H::>RRE 2. 2.
24 l�ROE:R 4, 2� 
25 HORBE 7, 9. 

26 rALKE 4, 3; 
27 AASTR 3, s; 

CASE IIAHE OISTKIIEi D1STKIJE2 

1 HAGLE 3,5 3,4 

2 TORKI 4,1 4,1 
3 LILLE 1,9 1,9 
4 CllNOS 1,4 1,1 
5 NRVEO 1,9 1,7 
6 NRALS 3,2 2,1 
7 V.\ALS 0,5 0,5 

s K!PPI 0,2 ",'9 
9 BRARU 2,2 2,4 

u STAOA 1,2 1.3 
11 NRl<IR 4,6 4,6 

12 OENSL 2,3 1,8 
13 ESl<IL 4,6 4,7 

14 T!NGS 4,2 3,8 
15 SYSTO 4,3 4,5 
16 I '.>EST 2,2 2,4 

17 VAEGG 1,2 1.0 
19 SKELB 1,3 1,3 
19 GE0£S 1,5 1.5 
221 SRKIR 4,5 4,1 
21 S 1U.LS 3.6 2,1 
22 K4RLE 2,4 2,4' 

23 HOFl�E: 4,; 4,7 
24 IIROER 6,4 6,5 

25 H0RB£ 4,i 3.2 
26 f'ALl<E 6,1 6.4 
'2 7 USTR 2,6 1, 7

-

w1.rsTUIIG 

2, 
1, 
(1 • 

'1. 
fl, 
1. 
" . 

1, 

1, 
1, 
ill, 
1, 
1, 
0, 
0, 

11. 
1, 
0, 
0, 
4, 

0, 
0, 
0, 
2, 
2, 
1, 
l!I, 

OICMTE:1 

l!I, 33 
�·. 32 
0,28 
0·.14 
,i:. u 
121.23 
0,12 
0.,11 
0,31!1 
0,21 
11,, !13 
0,16 
l.l, 38 
n,22 
11,28 
A,59 
0,2fl 
C'l, 26 
Cl,A7 
CJ, 58 
Cl, 211l 

Cl,26 
IJ,18 
iJ, 40 
tl, 28 
fJ, 14 
U,11 

IJElJGR 1 1[�1 Glli:T[� 

1, !'I ; 
!'!, 2. 
:J, ::, ; 
2, "� 

l"I, :, .
0, l.l; 
A, "'; 

2, "'� 

"'· 0. 
"· 1; 
". c. 

2, "' 
0, 1, 
1, a. 
0, "· 
"· 1; 
1, "'• 
0, (l t 
". 1;. 
"'· 2. 
0, 1; 
0. 0·•
0, "; 
0, ". 
3, 2; 
0, 2, 
2, 0. 

CI0f1TE2 Nl�J1251 

l'.I, 33 1,S 
Cl,28 1,l 
flJ, 28 1,t 
0,24 1,7 
A,19 "I. 

0,15 "I J 

A,12 "I 9 

Ill ,22 2,f 
A, 23 1,4 

C'l, 10 1., 
a,53 1,1 
ri!', 21 1,4 
0,30 1., 
C'l,26 1,1 
A,28 1., 
C'l,28 1,1 
a, 23 0,8 
",26 1,1 
(I, 07 4,6 
0,23 1,ll 
�.20 1., 
Cl,26 ". 8 
'1,18 1,4 
'1, 20 1,3 
0,28 1,1 
0,11 1,5 
�.18 1,6 
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CASE: 'lAME Fl OL OtR TUG 1(1',0NANTL ACELANTL 

1 HAGLE 8," 456,0 227,0 , ... " 

2 TORl<I 18," 732,0 1ua.21 106," 
3 LILLE 6." 288 .·0 99, l'! Z44. 0 
4 GUNOS 12,0 672,B 63," !11,0
5 NRVED 16, Ill 8s8.-0 171,5 6'·" 
6 NRALS UJ." 66111,111 88,0 67,0
7 VULS 11," 36Qi'.'B 33111,0 111,0
9 KIPl'I 14, 0 448.'e 12,0 12,"
9 eqARU 9." 576,B 209,0 55,0 

u STAOA 11,111 264,G 21,0 40 I" 

11 NRKIR 9, Ill 368,"lil 77,0 88,l!I
12 OENSL 5, Ill 261,0 132,0 3" I" 

u ESKlL 8." 462,"IIJ !11, 0 94,0
14 TIN:3S 8,5 645, a 11115,5 !14,!S
15 SYSTD 3." 324�9 66,0 49 I 0 
16 tDEST 45,0 p45,B 4212,0 n1,0
17 V4£QG 37. II 113, II 38111,5 128,111
s.a SKELB 18,0 304,0 i20, IIJ 33,111
19 c;EDES 6, II 144,1:J 144,0 ", 111
u SRKIR 7,5 384,"ia 122,S U2,0
21 SRAL.S 1.4,IIJ 401;a 0, 111 IU,,111
22 KARLE 5,11 384,I 299,0 19,5 
n HORRE 11,IIJ 432,l!I 3111, 0 103, 0
24 NROl!R 21, 0 632,1 2@4 ,Ill 139, 0
25 HORIE 24, Ill 942,'III 314,111 142, 0
26 F'ALI(£ h,1 444�9 Ill • 0 121,5
27 USTR 17,111 544,111 231,0 142,5

CASE: NAME HOEF't HRTKHOEF' HUSMJORO HRTl{HUHJ HUSUHRTI( 

1 HAGLE 37 ,, 217,59 1, 111, 22 7; 
2 TORKI 63,, 350,"53 6, 2,91 2"i 
3 LlLLE 24, 156,6! 2, l!I, 54 6j 
4 GUNOS 82� 432,2� 8 1,20 5i .
5 NRVED 66, 402,"38 21, J,80 11, 
6 NRALS 43, 266.'41 2, "." 11. 
7 VAALS 66, 386,61 ,. 1',94 1", 

a KIPP% 47, 267,07 3, la
°

, 17 9; 
9 BRARU 51.

f

,' 291.'49 3, 0,44 7i 
UI STAOA 21: �26,2GI 0, ,.,,., "" Ji 
11 NRKJR 29, 186,56 1, ,f,26 2. 
12 OENSL •.57.' 242,,1 12, 1,76 a; 

u £SK1L 37,' 194,36 3. ,r. 6!5 4, 
14 TINGS 66, 363,96 24, :!', 31 14t 
u $YSTO 41:,: 214,,38 Ill, ,]', 00 12;. 
u IDEST 99,, 634,U 8, 1,15 23i 
17 VAEGG 83, 436,1! i. l!I, '' 27, 
18 Sl<ELB 6,. :S31,2t •• 1;(, 34 19i 
19 GE0£S 41 .• : 221.2, 0, QI • "" 25; 
21 SRKIR 22, 12,.21 •• 2,3:S 2i 
21 SRALS 16.: 11117,06 Ill", 0,08 2. 
22, KARLE 24, i'7,48 2, 0', 28 4-
2!' HORR[ 27 •, 169,55 1, r f, 1!14 8i 
24 NROER 35, 21!17,68 1, 111, 20 7, 

25 HORBE 95,' 399,35 8, �.-.s1 17• 
26 F'ALl<E 42

°

,' 193,33 1, 11J, 72 7, 
27 AASTR 91, 427,52 ,. :l', 12 9, 



CAS:'. 'IA�( AN!lSKY .JO 

1 '1AGLE 2.59 
2 TnRI( I 5,33 
3 LlLLE 0,7'5 
4 GiJN!lS 1,12 
5 NRVE:O r'I, :i12 
6 NRALS :, • :il6 
7 VAALS .i.a; 
s K I!"P I 2.04 
9 BRARU 0,26 

STAOA 0.41 
11 NRKIR 0.02 
12 OttJSL 0, 18 
13 E:SKIL 0,33 
14 TINGS 0,84 
15 SYSTO 0. 34
H lOEST 4.43
17 VAtGG 1,7:i
u SKELB 0,05
19 GE:OE:S 0,42
23 SRKIR 0. (,!l!J
21 SRALS 0. r.J2'
22 KARLt 0.00
23 HOPRE: 0.00
24 �lROE:R 0.�0
25 HORBE 0.00 

26 F'ALJ<t 0,14 
27 4'\STR 8,36 

CAS� 'JAME IJALO 

1 HAGLE "· 41 
2 TORK! 3,(12 
3 LILLE 3.00 

GUNOS 3.29 
NRVED 1,92 
NRALS 3,60 

7 V4ALS 4,04 
KIPP! 0. ""

9 BRARU 0.00 
u STADA 1,55 
11 NRKIR C,,31 
12 OENSL 6,14 
13 ESKIL 2,19 
14 TP�GS 5,46 
15 SYSTO 1. Si
16 IJtST 2,65 
17 V/\EGG 0,68 

SKCLB ". 3t/! 
1.9 Gcoe:s 0,30 

23 SRKIR 0.15 
21 SRALS J,(J9 
22 KARLE 1.12 
23 4011RE u. r10
24 tjqQE:R 0. :J0 
2S 4!lRclE 4,67 
26 F'/\LKC (I, 45 
27 AASTR 7, :13 
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·�r:TKIAL T 

210,40
358,76 
1�7.9l'l 
434,56 
406,20 
267,04 
388,51 
269,88 
292,19 
126,6? 
187,64 
244,51 
195,34 
368, 11 
214,72 
6411,39 
438,99 
331,68 
221,69 
127,60 
107,06 
157,76 
169, 43 
207,88 
403,16 
194,19 
438,00 

rLAECHE 

12,17 
21.59 

7,12 
20,99 
20,95 
13,14 
16,23 

9,01 
13,14 

9,76 
7,54 

19,0QJ 
13,32 
22,98 
10, 62 
31,99 
311,26 
11,68 
13,72 

8,58 
11J,14 

7,71 
11, 19 
1C1,1CJ 
28,42 
13,27 
28,36 

[1� !'?KET Ar, 

8'>6,ei 
1563,2 
675,3 

201111, 3 
1772,3 
1172,5 
1493,2 
um,, 1 
1292,Ql 

592,3 
790,8 

1'l69, 9 
885,6 

14'44,5 
U03,8 
2692,IIJ 
1'765,1 
1�82,5 

770,2 
582,1 
421,6 
674,5 
729,111 
�85,1 

1?36,3 
776,3 

1827,8 

HALTER 

3•. 
52, 
20, 
68, 
66, 
46, 
65, 
37, 
55, 
21. 
3111, 
63, 
36, 
63, 
36, 
89, 

106, 
60, 
38, 
22. 
15. 
27, 
22. 
29, 
83, 
38, 
76, 

ACKER '·'ETO� 

1",12 1,64 
21,,44 2,13 

6,56 0,56 
16,40 1,3! 
12,78 6,25 

9,15 �.3t 
%2,13 (l,06 

7,74 1,27 
l'-1,28 2,86 

7,53 (JI 61! 
7,17 J,'11 
9,00 3,86 

U,13 ri , !' 11 

14,59 2,93 
8,36 J,4, 

34,35 4,71 
t?,76 H1,3J 
Zl",69 0,61 

7,38 6. ri,

5,'39 3,Cl4
6,53 0,51 
6,59 "'·"' 

1,53 3,66 
8,99 1,U 

23,66 Cl,01 
10,36 2,46 
U,36 4,9, 

RllNOER KLEitlVU: 

121, 331. 
321, 68D; 
165, 26", 
466, 776. 
411!7, 9471 
257, 519, 
350, 681i 
216, 555, 
254 551i 
167, 382, 
207, 523,i 
321, 639w 
301, 631i 
389, OB5, 
250, 516; 
66Q, 1326; 

tl'f52 I 2�53, 
534, 1:,a4, 
458, 844; 
149, 343i 
116, 281, 
1711, 288; 
118, 243� 
262, 512, 
369, 770 i 
232, 41116 i 
474, 834� 
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Variable n x s min max .K/S no:cmal 
verteilt? 

NN1250 108 1,18 0,54 0,40 4,60 0,007 

NN1682 98 1,37 0,58 0,40 4,60 0,005 

DISTKIR U7 1,55 1,11 0,00 4,70 0,110 + 

DISTSOBY 27 2,92 0,74 1,80 4,40 0,811 + 

DISTKUEl 108 3,14 1,68 0,20 7,30 0,582 + 

DISTKUE2 98 2,84 1,72 0,10 6,90 0,195 + 

BOL 101 3,61 3,14 0,50 15,00 0,000 

OERTUG 104 140,79 93,68 6,00 448,00 0,005 

OERTUG-G 96 213,09 137,06 16,00 672,00 0,011 

OERPRBOL 98 55,58 35,08 16,00 192,00 0,000 

KRONANTL 104 39,49 55,91 0,00 254,00 0,000 

KRONPROZ 101 27,50 32,41 o,oo 100,00 0,001 

ADELANTL 104 33,74 40,06 o,oo 256,00 0,000 

ADELPROZ 103 30,87 30,51 0,00 100,00 0,005 

RESTPROZ 100 40,98 32,74 0,00 100,00 0,193 + 

HOEFE 98 13,94 8,14 2,00 50,00 0,316 + 

HRTKHOEF 98 76,53 46,93 9,81 298,64 0,092 + 

HUSMJORD 98 1,33 3,04 o,oo 21,00 0,000 

HRTKHUMJ 98 0,30 0,63 0,00 3,53 0,000 

HUSUHRTK 98 2,85 3,44 0,00 25,00 0,001 

ANDSKYJO 98 0,31 0,88 0,00 6,36 0,000 

HRTKIALT 98 77,15 47,08 10,03 300,55 0,102 + 

DYRKETAR 98 324,84 192,37 38,20 1153,90 0,323 + 

HOEHENN 127 12,07 6,54 1,00 34,00 0,024 

ACKER 109 2,80 1,51 0,20 9,24 0,430 + 

WEIDE 109 0,58 1,36 0,00 10,37 0,000 

WALD 109 0,50 1,12 0,00 7,03 0,000 

FLAECHE 109 3,88 2,73 0,63 14,87 0,022 

HALTER 103 12,59 8,16 1,00 51,00 0,099 + 

RINDER 103 85,87 64,46 13,00 458,00 0,044 

KLEINVIE 103 173,17 U6,81 19,00 844,00 0,007 

K/S == Irrtumswahrscheinlichkeit, mit der die Nullhypothese 
des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests ( "Die Stich-
probe entstammt nicht einer normalverteilten Grund-
gesamtheit") beibehalten wird. 

Tab. A: Deskriptive Statistik der metrischen Variablen;

Aggregationsniveau: Dorfer 
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A B C D E F G H I 

NN1250 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 

NN1682 1,4 1,2 1,5 1,8 1,3 1,4 1,1 1,5 

DIS'll<IR 1,6 1,6 1,5 1,7 2,7 1,3 1,5 1,6 1,5 

DISTSCEY 2,9 2,9 2,9 2,5 2,9 2,9 2,5 3,0 

DISTKUEl 3,1 3,4 2,9 3,0 3,2 3,2 3,5 3,0 

DISTKUE2 2,8 3,5 2,5 1,1 3,1 2,8 3,6 2,6 

fl>Em:NN 12,1 11,6 12,4 10,2 10,7 12,9 12,6 12,1 12,1 

10. 3,6 1,6 5,3 2,1 4,0 4,0 1,0 5,4 

OER!m 140,8 83,5 190,0 74,7 157,5 157,5 76,6 179,9 

01:lU'ROOL 55,6 62,9 49,6 50,0 56,9 56,9 79,5 39,8 

KROOl\NI'L 39,5 18,4 58,3 16,3 46,4 46,4 17,8 53,6 

KROOPROZ 27,5 24,1 30,5 24,3 28,3 28,3 21,9 31,0 

ADELANI'L 33,7 26,8 39,7 15,9 38,5 38,5 26,6 38,0 

ADELPROZ 30,9 38,3 24,3 38,2 29,0 29,0 43,6 23,1 

RESTPROZ 41,0 36,9 44,6 37,5 41,9 41,9 34,5 45,1 

OOEFE 13,9 8,7 16,9 12,9 14,1 13,9 7,9 16,1 

HRTK8'.>EF 76,5 48,5 92,1 52,9 80,5 76,5 48,1 86,8 

HRTI<PR1I) 5,6 5,7 5,6 4,3 5,8 5,6 6,1 5,4 

HUSMXIID 1,3 0,7 1,7 3,4 1,0 1,3 0,3 1,7 

HUSUHRTI( 2,8 1,4 3,7 1,9 3,0 2,8 1,3 3,4 

HRTKIALT 77,1 48,9 92,8 54,2 81,0 77,1 48,4 87,5 

DYRKEI'AR 324,8 203,9 392,0 219,1 342,5 324,8 200,1 369,9 

l30IITAEl' 4,2 4,2 4,2 4,0 4,3 4,2 4,1 4,2 

.ACKER 2,8 2,0 3,2 2,2 3,1 3,0 1,9 3,2 

WEIDE 0,6 0,3 0,8 0,4 0,5 0,5 0,2 0,7 

WEIDPROZ 11,9 6,6 14,9 10,4 8,5 8,8 10,0 12,8 

WAID 0,5 0,3 0,6 0,9 0,5 0,5 0,3 0,6 

WAIDPROZ 9,3 9,1 9,5 21,1 7,4 9,3 7,2 10,2 

FIAfXllE 3,9 2,5 4,6 3,5 4,1 4,0 2,4 4,5 

HAL� 12,6 8,0 15,3 12,7 12,9 12,9 7,6 14,5 

RINDER 85,9 52,0 105,7 66,3 89,2 86,1 47,7 100,8 

KLEINVIE 173,2 110,3 209,9 144,0 179,1 174,4 100,7 201,6 

A = Alle Dorfer; B = -thorp-Orte; C = nicht-thoi:p-Orte; D = W!istungen; 

E = Neugriindungen; F = Orte mit Siedlungskontinuitat; G = E + F; 

H = Orte mit bis zu 1 Bol; I = Orte mit iiber 1 Bol. 

Tab. B: Mittelwerte der metrischen Variablen fiir ausgewahlte Stich-
proben; Aggregationsniveau: Dorfer 
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Variable x s min max K/S 
nonnal 

verteilt? 

DOERFERl 4,1 3,4 1,0 19,0 0,069 + 

DOERFER2 3,7 2,2 1,0 9,0 0,316 + 

WUESTUNG 1,1 2,2 0,0 11,0 0,005 

NEUGRUEN 0,5 0,9 0,0 3,0 0,000 

DISTKUEl 3,0 1,6 0,2 6,4 0,810 + 

DISTKUE2 2,8 1,7 0,5 6,5 0,267 + 

DICHTEl 0,26 0,14 0,07 0,53 0,576 + 

NN1250 1,34 0,73 0,70 4,60 0,027 

DICHTE2 0,23 0,09 0,07 0,53 0,388 + 

BOL 13,5 9,5 3,0 45,0 0,244 + 

OERTUG 542,3 300,0 144,0 1545,0 0,240 + 

KRONANTL 152,1 117,4 0,0 402,0 0,770 + 

KRONPROZ 31,7 27,1 0,0 100,0 0,387 + 

ADELANTL 130,9 112,4 o,o 342,0 0,299 + 

ADELPROZ 23,3 18,3 0,0 77,5 0,687 + 

RESTPROZ 45,0 24,0 0,0 94,6 0,983 + 

HOEFE 50,6 24,2 16,0 99,0 0,649 + 

HRTKHOEF 277,8 126,2 107,1 634,8 0,541 + 

HUSMJORD 4,8 6,0 0,0 24,0 0,144 + 

HRTKHUMJ 1,1 1,2 0,0 3,8 0,091 + 

HUSUHRTK 10,3 7,2 2,0 27,0 0,442 + 

ANDSKYJO 1,1 2,0 0,0 8,4 0,017 

HRTKIALT 280,0 127,8 107,1 640,4 0,515 + 

DYRKETAR 1179,0 537,5 421,6 2692,0 0,620 + 

ACKER 11,3 5,0 5,4 24,4 0,348 + 

WEIDE 2,3 2,5 0,0 10,4 0,358 + 

WEIDPROZ 13, 7 12,4 o,o 44,0 0,714 + 

WALD 2,0 2,1 0,0 7,0 0,319 + 

WALDPROZ 11,6 10,5 0,0 32,3 0,292 + 

FLAECHE 15,7 7,5 7,1 32,0 0,109 + 

HALTER 48,0 23,7 15,0 106,0 0,330 + 

RINDER 325,7 201,1 116,0 1052,0 0,591 + 

KLEINVIE 658,5 383,8 243,0 2053,0 0,444 + 

K/S = Irrtumswahrscheinlichkeit, mit der die Nullhypothese 
des Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests ( "Die Stich-
probe entstarnmt nicht einer normalverteilten Grund-
gesamtheit") beibehalten wird. 

Tab. C: Deskriptive Statistik der metrischen Variablen; 
Aggregationsniveau: Kirchspiele (n = 27) 
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Rangkorrelationsmatrix der metrischen Variablen; 
Aggregationsniveau: Dorfer 
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Tabelle E: Rangkorrelationsmatrix der metrischen Variablen; 
Aggregationsniveau: Kirchspiele 
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Name 

Staatsange
horigkeit 

geboren 

SchulbildUr:J 

Abitur 

Studium 

Akademische 
Lehrer 

Studien
abschluB 

Berufliche 
Tatigkeit 

LEBENSLAUF 

Reinhard Gustav Zolitz 

deutsch 

am 01.10.1953 in Flensburg als Sohn des Regie

rungsbeamten Alfred Zolitz und seiner Ehefrau 

Meta Zolitz, geb. Roll 

von 1960-1964 in der Volksschule Ramsharde in 

Flensburg; von 1964-1973 am Alten Gymnasium 

in Flensburg 

im Juni 1973 am Alten Gymnasium in Flensburg 

ab WS 1973/74 an der Christian-Albrechts-Uni

versitat in Kiel; Studienfacher: Geographie, 

Germanistik, Geologie, Philosophie, mit wei

teren Schwerpunkten im Bereich Bodenkunde und 

Geschichte 

Geographie: Franzle, Bartels, Achenbach 

Germanistik: Debus, Mliller 

Geologie: Koster, Duphorn 

Philosophie: Hilbner, Schmitz 

Bodenkunde: Brlimmer, Schroder 

Geschichte: Boockmann, Degn 

Erstes Staatsexamen flir das Lehramt an Gymna

sien im Februar 1980 in den Fachern Geographie 

und Germanistik 

von Sept. 1980 bis Dez. 1981 als wissenschaft

licher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich 

17, Projekt Al und AlO (Leitung: Prof. H. Hinz); 

seit April 1982 als wissenschaftlicher Assi

stent (Vertreter) am Geographischen Institut 

der Universitat Kiel. 

Kiel, den 2:. Dezember 1983 

Reinhard Zolitz 




