


















Vom Wildpferd zum Hauspferd 

Historische Nutzung des Pferdes 

Od dzikiego konia 
do konia domowego 

Historyczne uzytkowanie konia 

Das Oberleben des mongolischen Wildpferdes ist mit 
über 200 Tieren durch Z ucht in einem Zoo gesichert. 

(Dl: V j. Stanek : 37) 

Przezycie mongolskiego konia jest rylko mozliwe 
poprzez hodow~ w ogrodzie zoologicznym. 
W takiej hodowli zyje wirce) jak 200 sztuk 

Das zweite Gespannpflügen im Land Brandenburg, ausgerichtet 
vom Freilichtmuseum Altranft, bot den Besuchern ein Leistungs
pflügen und eine Pferdeschau zugleich. 
In der Abfolge eines reichhaltigen Programms gingen Pferde nicht 
nur vor dem Pflug, sondern auch vor einem Kartoffel-Schleuder
radroder, vor Kutschen und Kremsern; in der Mehrzahl unter 
Sätteln auf einem großen Reitplatz. Es stellte die in der Region 
vorherrschenden Rassen sowie eine Vielzahl von Mischlingen zur 
Schau und ließ die gegenwärtigen Formen der Nutzung des Pferdes 
für die Besucher zu einem Erlebnis werden. 
So verschieden jedes einzelne Pferd im Vergleich zu jedem anderen 
auch war, eines haben alle gemeinsam: das Przewalskipferd als ihren 
Vorfahren. Es lebte in prähistorischer Zeit in den weiten Steppen 
und Wäldern Eurasiens. Es war ponygroß und stämmig, hatte einen 
zimtgrau bis bräunlichgrau gefärbten Körper mit aufrechtstehender 
Halsmähne, einen schwarzem Aalstrich, schwarzen Schwanz und 
schwarzgestiefelte Beine. 
Man unterscheidet drei räumlich voneinander getrennt lebende 
Unterarten. Zwei der drei Unterarten werden auch als Tarpane 
bezeichnet. Der Steppentarpan lebte in den Steppen und Waldstep
pen Südrußlands, der Waldtarpan in den Wäldern Mittel- und Ost
europas. Die dritte Unterart, das östliche Steppenwildpferd, war im 
mongolischen Raum verbreitet. 
Einträge im Internet-Lexikon Wikipedia besagen, das Przewalski
Pferd sei nicht Ahne unseres Hauspferdes. Eine aktuelle Theorie 
gehe davon aus, daß aus zwei Wildformen, die von Nordamerika 
nach Eurasien einwanderten, die sogenannten Südpferde bezie
hungsweise die Nordponys entstanden sind. Durch die Anpassung 
an vorherrschende Umwelteinflüsse entstanden die vier Unterfor
men des heutigen Pferdes, das Nordpony, das Tundrenpony, das 
Ramskopferd und das Steppen pferd. 
Als gesichert gilt das Wissen über die Nutzung des wild lebenden 
Pferdes durch den Menschen. Zunächst wurde es gejagt, das Fleisch 
und die Milch des Wildpferdes waren begehrt. Die große Dichte, in 
der das Wildpferd vorkam, begünstigte die Ausbildung des Pferde
hirtentums. In den von Germanen besiedelten Gebieten hielt es sich 
bis zur ausklingenden Römerzeit. 

Druga impreza p.t.Orka ZapfZ(;giemw Brandenburgii zorganizo

wana przez Skansen Altranft jednoczdnie umoiliwila zaprezento

wanie gosciom sily konskiej pracy oraz pokaz tych zwierza,t. 

W ramach bogatego programu konie chodzily nie tylko z ptugiem, 

ale takZe po kartoflisku z kopaczka, gwiazdowa" przed powozem, czy 

"tramwajem konnym"; 

A w swej wie:;kszosci pokazaly pod siodtem na duiym parkurze. 

Pokazane zostaly przewaiaja,ce w regionie rasy, a takZe szereg kr~y


iowek i pozwolily zwiedzaja,cym zaobserwowac takZe wspor-czesne 

formy wykorzystania koni. 

Jak roiny jest kaidy kon w porownaniu z drugim, to jednak wszystkie 

jedno maja, wspolne: konia Przewalskiego jako swego przodka. 

Zyr on w czasach prehistorycznych na rozleglych stepach i w 

lasach Eurazji . Niski jak kuc i przysadzisty, 0 cynamonowo-szarej 

do bra,zowo-siwej maki z odstaja,ca, grzywa, wzdrui szyi, czarna, 

pre:;ga, przez grzbiet, takim ogonem i konczynami z czarnymi 

"skarpetami" . 
 I 
Rozroinia sie:; trzy rozdzielone telytorialnie typy. Dwa z nich nazy
wane sa, tarpanami. Tarpan stepowy iyr na stepach i w tundrze 
potudniowej Rosji, tarpan ldny w puszczach Europy Srodkowej 
i Wschodniej. 
Trzeci podgatunek, wschodni dziki kon preriowy rozpowszechniony 
byt na obszarze Mongolii. 
Wzmianki w internetowej encyklopedii Wikipedia mowia, jednak, 
ie kon Przewalskiego nie jest przodkiem naszego udomowionego 
konia. Aktualna teoria opiera sie:; na zaroieniu, ie "konie poru
dniowe" wzgle:;dnie "kuce pornocne" wywodza, sie:; od dwoch 
form dzikiego konia, hore przywe:;drowaly do Eurazji z Ameryki 
Pornocnej. W wyniku dopasowywania sie:; do panuja,cych warunkow 
srodowiskowych rozwine:;ly sie:; z nich cztery podgrupy dzisiejszych 
koni - kuc pornocny, kuc tundrowy, kon garbonosy i kon stepowy. 
Bardziej pewna jest wiedza 0 uiytkowaniu dziko iyja,cych koni przez 
czrowieka. 
Pocza,tkowo byly one chwytane z powodu poia,danego mie:;sa, a 
takZe mleka uzyskiwanego od dzikich koni. Liczne wyste:;powanie 
dzikich koni spowodowaro wyksztakenie sie:; dziedziny konskiego 
pasterstwa. Na obszarach zamieszkalych przez plemiona germanskie 
rozwijaro sie:; po schyrek czasow rzymskich. 
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Das Pferdehirtentum in Eurasien überließ die Reproduktion des 
Pferdebestandes der Natur, ebenso die Versorgung der Herden mit 
Futter. Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, daß die 
Pferdehirten nicht zu Fuß unterwegs waren, um die Herde zusam
men zu halten, um Tiere zum Melken auszusondern oder einzufan
gen. Sie taten das doch wohl zu Pferde. Sie nutzten das Pferd als 

Reittier. 
Die weitergehende Domestikation des Wildpferdes setzte im 4. Jahr
hundert v. Christi ein. Als ältester Nachweis für ein Hauspferd im 
mitteleuropäischen Raum galt bislang ein Fund bei Dereivka in der 

j Ukraine. 

Internet-Wikipedia verweist aufneuereAMS-Daten, wonach das bei 

Dereivka gefundene Tier wahrscheinlich aus der Eisenzeit stammt. 

Ein anderer Fund in der Steppenzone wird der Sredny-StOg-Kultur 

um 4000 v. Christi zugeschrieben. Es handelt sich um Pferdezähne, 

deren Abnutzungserscheinungen auf den Gebrauch von Zaumzeug 

schließen lassen. 

Die frühen nomadischen Völker Zentralasiens erfanden bereits im 

3. Jahrhundert v. Christi Sattel und Zaumzeug. Inder und Chine

sen nutzen das Pferd zu dieser Zeit als Last-, Reit- und Opfertier. 

Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Reiterbilder, und zwar als 

Ritzzeichnungen auf Knochen. 

Die älteste und noch erhaltene schriftliche Urkunde über die Hal

tung des Pferdes als Haustier in der Alten Welt stammt aus dem 

Zweistromland. Niedergeschrieben wurde sie um das Jahr 2000 vor 

Christi. Zu den Ägyptern gelangten Pferde allerdings erst im 17. 

Jahrhundert vor Christi. In Europa setzte die Domestikation des 

Pferdes um 2500 v. Christi in Mitteimakedonien/Nordgriechen

land ein. Das Hauspferd fand zunächst jedoch keine große Ver

breitung. 

Die erste Pferdedarstellung wurde bei Ausgrabungen im Bereich der 

Stadt und Burg Mykene auf der Peloponnes (Süden Griechenlands) 

gefunden. Die Stadt Mykene war in der zweiten Hälfte des 2. Jahr

hundert v. Christi das Zentren der nach ihr benannten mykenischen 

Kultur im ägäischen Raum. Neben den Produkrions- und Reprä

sentationszentren dieser Kultur gab es auch ländliche Siedlungen. 

Bodenrelief und Vegetation bedingten den Ackerbau in Form des 

kleinen Grundbesitzes. Das Pferd war privates Eigentum des Pfer

dehalters, zu Anteilen auch dessen Existenzgrundlage. Die dadurch 


Owe wczesne euroazjatyckie pasterstwo koni pozostawial:o repro
dukcj~ zasob6w kOIlskich samej naturze, podobnie jak zapewnienie 
pokarmu stadom. Z cab, pewnoScia, moina zal:oiyc, ie pasterze koni 
nie poruszali sie; jui pieszo, kiedy mieli zadbac 0 kompletnosc stada, 
czy udawali si~ by wydoic zwierze;ta, wybierac konkretne sztuki, czy 
by je chwytac. Czynili tO prawdopodobnie jui z wysokosci kOrlskiego 
grzbietu. Tak rozpocze;li oni uiytkowanie konia jako wierzchowca. 
Udomowienie dzikiego konia, tak brzemienne w skutki nabral:o 
tempa okol:o 4000 lat p.n.e. Za najstarsze dowody m6wia,ce 0 

koniu udomowionym w obszarze srodkowo-europejskim uchodzi 
znalezisko z Derejewki na Ukrainie. 
Wikipedia wskazuje na dane , wedl:ugkr6rych znalezionew Derejewce 
relikty si~gac moga, epoki lodowcowej. Inne znalezisko z teren6w 
stepowych przypisywane jest obszarom kultury Srednego Stogu z 
ok. 4000 lat p.n.e. Chodzi tu 0 uz~bienie koni, kr6re poprzez swe 
slady zuiycia wskazuja, na stOsowanie we;dzidel:. 
Wczesne ludy we;drowne Azji Centralnej wynalazl:y jui w 3000 
lat p.n.e siodl:o i we;dzidl:o. Sproiytni mieszkarlcy Indii i Chin 
w tym czasie uiywali koni jako zwierza,t pocia,gowych, jucznych 
i ofiarnych. 
Z tej epoki pochodza, pierwsze w.izerunki jeidic6w w formie 
ryt6w na wyrobach koScianych . Najstarsze zachowane swiadectwo 
pisane 0 hodowli koni jako zwierza,t domowych w naszej cze;sci 
swiata pochodzi z Mezopotamii. Zapisano je okol:o roku 2000 
p.n.e. Do Egipcjan kOrl trafil: dopiero w XVIlw. p.n.e. W Europie 
udomowienie konia mial:o miejsce okol:o 2500 lat p.n.e. w rejonie 
srodkowej Macedonii i p6l:nocnej Grecji. KOrl domowy jednak nie 
byl: pocza,tkowo szczeg6lnie rozpowszechniony. 
Pierwsze przedstawienie konia znamy z wykopalisk w miejscu miasta 
i grodu w Mykenach na Peloponezie (pol:udnie Grecji) MiastO 
Mykeny byl:o w II pol:owie 2 tysia,clecia przed Chrystusem centrum 
nazwanej od niego kultury mykerlskiej w obszarze agajskim. 
Obok centr6w produkcyjnych i rezydencjonalnych funkcjonowal:y 
tu tahe osadywiejskie. Uksztahowanie terenu i warunki wegetacyjne 
warunkowal:y dobre uprawy w ramach niewielkich maja,tk6w 
ziemskich. KOrl byl: wtedy prywatna, wlasnoscia, hodowcy, a w cze;sci 
podstawa, jego bytu. Stworzona w ten spos6b bliskosc z czl:owiekiem 
stala sie; prawdopodobnie powodem dlaczego hodowla koni pod 
wpl:ywem kultury mykerlskiej osia,gne;la ai tak wysoki poziom. Tahe 

9 

(Dr. V}.Stanek: 32) 

M ari, Kampfwagen, Mosaik um 2500 v. Christi 
(Völker an Euphrat und Tig7'is : Abb.55) 

M ari, woz walki, mozaika okolo 
2500 lat przed Chrystwem 

(Narody przy Euftacie i Tyg7J'sie: ilwt1'l1cja 55) 



Vignette, ohnejahresangabe 
( Herren der Steppe: 147) 

Plakietka, bez podania daty 
(Pan stepy : 147) 

Der griechische Historiker Xenophon schrieb im 4. 
jahd1Undert v. Chi: das Werk "Peri hippikes" 

(" Uber die Reitkunst'') in der er das Wissen über
Pftrde und Reiten zusammentrug. Die meis

ten Ratschläge aus diesem Werk haben noch 
heute Gültigkeit. (Wikipedia, Das Hauspftrd) 

Grecki historyk Xenophon napisat w IV wieku 
pi'zed Chl)StltSem ksiqikr "Peri hippisek" 

(,,0 sztuce jazdy '?, W nie) jest opisana cata wiedza 
o koniach i jazda konna. WirkszofC poradnikow 
ma jeszcze wainofc. (Wikipedia, Koli domowy) 

gegebene Nähe zum Menschen kann wohl als Grund dafür ange

sehen werden, daß die Pferdezucht unter dem Einfluß der mykeni

schen Kultur einen hohen Stand erreichte. Wenngleich das Pferd zu 

Zeiten der Antike nicht als Arbeitstier genutzt wurde, sondern zu

nächst nur als Zugtier vor zweirädrigen Wagen gelegentlich der Jagd, 

bei Wettkämpfen oder kriegerischen Auseinandersetzungen. 

Der Übergang vom Pferdehirtenturn zur Pferdezucht markierte 

ein neues Verhältnis des Menschen zum Pferd. War das Pferd dem 

Menschen vordem wesentlich nur Lieferant von Fleisch und Milch, 

so wurde es durch die Zucht für den Menschen zu einem Arbeitsge

genstand, zu einem Gegenstand der Bearbeitung und Umformung. 

Der Wandel zum Gebrauch des Pferdes als Reitpferd vollzog sich 

seit dem späten 2. Jahrhundert v. Christi bei Völkerschaften im alt

orientalischen Grenzgebiet. Bei kriegerischen Auseinandersetzun

gen Ende des 8. Jahrhundert v. Christi in diesem Raum wurden, die 

Vorzüge des berittenen Kriegers offenbar. 

Das Pferd war an Schnelligkeit sowohl dem Menschen als allen an

deren Zug- und Reittieren überlegen. Schnell und ausdauernd trug 

es den Menschen jener Zeit über große Weiten. 

Wie hoch das Pferd in der antiken Welt in der Gunst des Menschen 

stand, dafür steht unter anderem die Vielzahl der Hippodrome, die 

die Römer in vielen Städten errichteten. Das bekannteste war das 

Hippodrom in Konstantinopel. Es wurde in den Jahren 203 bis 330 

erbaut und bot Sitzplätze für 80.000 Besucher. 

Wie angesehen die Pferdezüchter bzw. Pferdehalter damals waren, 

veranschaulicht eine bei Wagen- und Pferderennen übliche Praxis. 

Die Siegerpreise fielen nicht den Reitern beziehungsweise den Wa

genienkern zu, sondern den Besitzern der Pferde. 

Den Reitern war allerdings Gelegenheit geboten, ihre athletischen 

Qualitäten andersartig dem großen Publikum gegenüber nachzu

weisen: bei kombinierten Reit-Lauf-Wettkämpfen, mal auf dem 

Pferd sitzend, mal neben dem Pferd herlaufend. 

Den Germanen wurde von römischen Schriftstellern bescheinigt, 

deren Pferde seien klein und unansehnlich. Das germanische Pfer

dehirtentum war selbst zur Zeit der späten Antike über die natur

wüchsige Nutzung des Pferdes offenbar nicht hinausgekommen. 

Auch lebten hier lange die ersten Hauspferde neben wild lebenden 

Pferden. 
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jeSli uwzgl~dnimy fakt, ie w antyku kon nie byl jeszcze zwierz~ciem 
roboczym, a tylko poczqtkowo pociqgowym do dwukolowych 
wozow, okazyjnie uiywanym w polowaniach, wyscigach, czy przy 
konfliktach zbrojnych. 
Przejscie z pasterstwa koni do ich hodowli wyznacza poczqtek nowej 
relacji czlowieka do konia. JeSli poczqtkowo kon byl dia czlowieka 
przede wszystkim dostarczycielem mi~sa i mleka, tak poprzez 
hodowl~ stal si~ dia czlowieka elementen jego pracy, przedmiotem 
obrobki i przeksztaken. 
Przemiana w uiytkowaniu konia jako wierzchowca odbyl si~ u schylku 
2 tysiqclecia p.n.e. na pograniczu antycznego orientu. Przywojennych 
wydarzeniach w tym rejonie okolo V1II w. p.n.e. ujawnily si~ z calym 
blaskiem dla zwyci~cow korzysci z dosiadania przez wojownikow 
dobrych wierzchowcow. 
Kon przewyiszalswq szybkosciqnie tylko czlowieka, ale takie wszystkie 
inne zwierz~ta pociqgowe, czy wierzchowe. Szybko i wyrrwale nosa 
czlowieka tamtych czasow na wielkie odleglosci. 
Jak wysoce uplasowal si~ kon w czasach antycznych niech swiadczy 
m.in. ogromna liczba hipodromow, ktore Rzymianie stawiali w 
wielu swych miastach. Najbardziej znany byt hipodrom w dawnym 
Konstantynopolu. Zbudowano go w latach 203-330 n.e. i oferowat 
on miejsca siedzqce dia 80.000 widzow. 
Jakim szacunkiem cieszyli si~ podowczas hodowcy i wtasciciele 
koni pokazuje praktyka powszechna przy wyscigach wierzchowcow 
i powozow. Nagrody dia zwyci~zcow przypadaly nie jeidicom, 
czy powoiqcym, ale posiadaczom startujqcych koni . Jeidicom 
dawano jednak takie okazj~ udowodnienia przed publicznosciq 
swych whsnych atletycznych umiej~tnosci: przy wielobojach - jako 
kombinacja jazdy wierzchem i biegnqc obok konia. 
Germanom przypisuje si~ za rzymskimi kronikarzami, ie ich konie 
byly male i niepozorne. I jest prawdopodobne, ie germanskie 
pasterstwo koni w tamtych czasach nie wyrosto ponad powi<p:ane 
z naturq uiytkowanie koni. Tu rowniei konie domowe dtugo iyly 
obok tych iyjqcych nadal dziko. Germanie zaprz~gali konie do 
swych pojazdow kultowych, zjadali ich mi~so lub skhdali w oherze. 
Dopiero po przyj~ciu chrzeScijanstwa delektowanie si~ koninq zostalo 
skutecznie pot~pione. 

I 


I 




Die Germanen spannten das Pferd vor Kultwagen, verzehrten sein 
Fleisch oder opferten es. Erst nach der Christianisierung war auch 
bei ihnen der Genuß von pferdeHeisch verpönt. 
Im mittleren Europa setzte die Pferdezucht zur Zeit der Karolinger 
ein (ca. 751-1012). Im Jahre 812 erließ Karl der Große eine Ver
ordnung über Vieh- und Pferdezucht, nach der u.a. die Ausfuhr von 

Hengsten verboten war. 
Sein Reich erlangte im Abendland eine Vorrangstellung. Der Ver
bund von vordem eigenständigen, mehr in sich ruhenden Regio
nen führte zu wachsendem Verkehr untereinander. Seewege, wie 
im Mittelmeerraum, standen dafür jedoch nicht zur Verfügung. 
Es blieb immer nur der Landweg, und der favorisierte das Pferd. 
Die Könige und Fürsten brauchten es, um effektiver zu regieren, 
vor allem für kriegerische Auseinandersetzungen, auch, um sich mit 
Pferdezuchten zu schmücken. Für all das sprechen die damals üb
lichen Hofgestüte. 
Reiterheere entschieden die Schlachten. Die Händler brauchten es 
zum Transport von Waren, die Bauern wegen der vergleichsweise 

! schwereren Böden vor dem PHug und als sehr variabel einsetzbare 

! 


Zugkraft. Das Pferd dominierte das gesellschaftliche und wirt

schaftliche Leben. 

Deshalb überließen die Herrscher im Verlauf der folgenden Jahr

hunderte die Pferdezucht nicht dem Zufall. Vor allem ab der zwei

ten Hälfte des 17. Jahrhunderts reichten die Hofgestüte nicht mehr 

aus, um die Pferde für die neu aufkommenden stehenden Heere zu 


! 

schaffen. So bestanden damals teils ständig, teils zeitweilig kurfürst

liche Hofgestüte in Cüstrin, Fürstenwalde, Wollup und Driesen. 

Die Gründung beispielsweise des Gestüts Trakehnen im ehemali

gen Ostpreußen (heute Jasnaja Poljana) wurde 1732 von Wilhe1m 1. 


! veranlaßt. t:ine Vorarbeit dazu war die Drainierung der Niederung 


! 

entlang des Flüßchens Pissa in den Jahren 1726 bis 1732. Die Re

gierenden Brandenburgs richteten vorzugsweise Gestüte in melio

rierten Fluß niederungen ein. So auch in der Warthe- und HaveI

niederung. 

'1 Um 1786 waren die brandenburgischen Pferde nach Meinung der

! 	 Domänenkammer allerdings immer noch klein und gedrungen, mit 
geringen Ansprüchen und mäßiger Leistung. Von einer Zucht im 
eigentlichen Sinne, wie beispielsweise im Mittelmeerraum, konnte 
damals noch keine Rede sein. 

~ 

W Europie Srodkowej prawdziwa hodowla koni rozpocz~h si~ 
w epoce karolirlskiej (ok. 751-1012 n.e.). W 812 r. Karol Wielki 
wydaf zarzqdzenia 0 hodowli koni i bydfa, wedfug kt6rego m.in. 
zakazany bYf wyw6z ogier6w. 
Whdztwo Karola osiqgn~fo w swiecie zachodnim wiodqq pozycj~. 
Zwiqzek z dotqd samodzielnymi i na siebie nastawionymi regionami 
prowadzil do rosnqcej komunikacji. Drogi morskie, jak to bYfo w 
regionie sr6dziemnomorskim tu nie mogfy zaistniec. Stqd pozostafy 
jedynie drogi Iqdowe, a to faworyzowalo konia. Kr610wie i ksiqi~ta 
potrzebowali, byefekcywniej rzqdzic i by wygrywac wojenne starcia, 
przyozdabienia swego splendoru tahe hodowlq koni. Dokumentujq 
to 6wczesne dworskie stadniny. 
Odziafy jazdy konnej rozstrzygafy bitwy. Kupcy potrzebowali koni do 
transportu towar6w, a chlopi z powodu trudnych gleb do zaprz~gni~cia 
do pluga i jako bardzo wszechstronne zwierze pociqgowe. 
KOrl zdominowaf iycie spoleczne i gospodarcze. Dlatego whdcy w 
nast~pnychstuleciach nie pozostawiali j uihodowli koni przypadkowi. 
Prowadzifo to od II POfOWY XVII w. to tego, ie dworskie stadniny 
nie wystarczafy jui, szczeg61nie by zaopatrzyc wojska - w tym 
nowopowstajqcych stafych garnizon6w. Tak pojawiafy si~ na stafe 
i okresowo w naszym regionie e1ektorskie stadniny w Kostrzynie 
(Cüstrin), Fürstenwalde, Wollup i Drezdenku (Driesen). 
I tak na przyldad 0 powstaniu Stadniny w Trakienach (Trakehnen -
JasnajaPoliana) w Prusach Wschodnichzadecydowaledykt Wilhelma 
I z 1732 r. Prace przygotowawcze poczyniono przez regulacj~ doliny 
rzeczki Pisy (1726-32). Wladcy Prus-Brandenburgii zaldadali swe 
stadniny z upodobaniem na meliorowanych nadrzecznych terenach. 
Tak bYfo tei nad Wartq i Hawelq. 
OkOfO 1786 r. brandenburskie konie byfy wedlug zdania Kamery 
Dominialnej, zarzqdzajqcej kr61ewskq gospodarkq rolnq ndala zbyt 
mafe i kr~pe. Malo moina bYfo od nich oczekiwac, a efekty byfy 
niskie. 0 typowej selekcywnej pracy hodowlanej, jak to mialo 
miejsce w obszarze sr6dziemnomorskim, nie mogfo byc pod6wczas 
jeszcze mowy. 
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Tapete von Sitten, 2. Hälfte des 

14.jahrhunderts, Ausschnitt 

(Gedruckte Kunst: 56) 


Tapeta od Sitten, druga potowa XIV wieku, wycinek 

(drukowana sztuka: 56) 


Die Mark Brandenbwg war nicht von jeher eine Hoch

burg der PJerdezucht. Kenner der Materie urteilten, 

das läge an der Zusammensetzung der BevO"lkerung 

aus allen miiglichen Stammes- und Rassenteilen. 

Deshalb konnte sich eine einheitliche Meinung über 

Wert und Ziel der PJerdezucht nicht durchsetzen, 

im Gegensatz zu Oldenburg und Hannover. 

(Geschichte der Landwirtschaft in Brandenburg : 150) 


Marchia Brandenburgia nie byta znaczqcym 

miejscem hodowli koni. Znawcy sqdzq, ie to zaleiy 

od mieszanej stmktury mieszkancow, ktorzy pochodzq 

z roinych plemion i ras. Nie mogto sir pl,zeforsowac 

jednolite zdanie 0 wartofci i celu hodowli koni, 

jak na r ,zyklad w Oldenburg i w Hanowerze. 




Der neue Brt/nd des 1895 wiedereingerichtetert Zucht
gestüts Neustadt an der Dosse. Er wird in waagerechta 

Form aufdem rechten Hinterschenke! ausgeführt. 

(Geschichte der Landwirtschaft in Brandenburg : 178) 

Oznaczenie nowym pirtnem hodowli koni w 

stadninie w Neustadt prz)' rzece Dosse. Stadnina 
ponownie zostala otworzona w roku 1895. Pirtno jest 

poloione poziomo na prawym ty!l1)'m udzie konia. 

Ein grundlegender Wandel wurde mit der Gründung des Fried
rich-Wilhelm-Gestüts in Neustadt/Dosse im Jahre 1787 angestrebt. 
Angesichts reichlicher Mittel konnte es bereits im Jahre 1788 in 
Betrieb genommen werden. Nach einer unrühmlichen Startphase 
begann die Zucht eines edlen Reitpferdes mit einem Etat von 100 
Mutterstuten. Das Brandzeichen des Gestüts zeigt eine Pfeil, den 
eine Schlange umwindet. Es sind Symbole für Gewandtheit und 
Schnelligkeit. Solche Tugenden zeichnen auch heute noch das Bran
denburger Pferd aus. 
Das Gestüt Neustadt (Dosse) ging am 4. November 1992 von der 
Treuhand in das Verwaltungsvermögen des Landes Brandenburg 
über. Vorwiegend werden hier Hengste für die Reitpferdepopulation 
gezüchtet. 
Der Verbrennungsmotor hat das Pferd von den Straßen und Äckern 
verdrängt, aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben 
ausgegrenzt. 
Dennoch - die Zahl der privaten Pferdehalter wächst, vor allem die 
Zahl der Menschen, die es immer wieder zu Pferden zieht. 
Die einen haben dafür Haus und Hof, Stall und Futter und mit all 
dem reichlich Arbeit. Andere verfügen weder über Stall noch Futter. 
Sie geben ihre pferde bei pferdehöfen in Pension . Pferdehöfe, die 
Pferdehaltung im Erwerb oder Nebenerwerb sind auch in Branden
burg zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Hält die Tendenz in der 
Oderregion weiter an, können die pferdehofbetreiber bald per Zuruf 
miteinander kommunizieren. 
Eine Enrwicklung, die auch die Landesregierung erfreut, die das Ag
rar- und Umweltministerium sich sogar erwas kosten ließ. Es finan
zierte die Erarbeitung einer fast 100-seitigen Broschüre, die über das 
Ministerium kostenlos bezogen werden kann. 
Der Titel: "Pferdeland Brandenburg". 
Das Heft informiert über die Enrwicklung der Pferdezucht in der 
Mark Brandenburg bis hin zu einer bodenständigen Rasse und stellt 
Stätten des Pferdesports vor. 
Dem pferdesport ist auch die rasch anwachsende Zahl der Pferde 
in Brandenburg zu danken. 1992 waren 1G 000 pferde gemeldet, 
derzeit sind es 30 000. Getragen wird diese Enrwicklung von 407 
Reit- und Fahrvereinen mit 1G000 Mitgliedern. 

Horst Wiese, November 2006 

FZasadnicza zmiana poczyniona zostafa wraz z zaIozeniem w 1787 r. 
Stadniny im. Fryderyka Wilhelma w Neustadt nad Dosse. W opareiu 
o wystarezaja,ee srodki finansowe juz w roku poiniej przedsi~wzi~eie F 
mogl:o ruszyc. Po niezbyt ehwalebnyeh poeza,tkaeh roypocz~to hodowl~ 


szlaehetnyeh koni wierzehowyeh z 100 kobYfami zarodowymi. Pi~tno 


wypalane koniom pokazYWaIO w~za owini~tego wok6l: strzal:y. To ~ 

symbole zr~eznosci i szybkosei. Takle enoty do dzis eharakteryzuja, 

brandenburskie konie. 

Stadnina w Neustadt przeszl:a 4 listopada 1992 r. z ra,k Urz~du ~ 

Powierniezego na stan brandenburskiego Zarza,du Nieruchomosei . 

Obeenie hodowane sa, tu przede wszystkim ogiery na potrzeby 
 ~ 
reprodukeji populacji koni wierzehowyeh. 

Silnik spalinowy wyparl konia z drog i pol, z zyeia spoleeznego i 

gospodarezego. 
 F 
Tym niemniej liczba prywatnyeh hodoweow rosnie, przede wszystkim 
rosnie grono ludzi, ktoryeh nieprzerwanie eia,gnie do koni. 
Jedni maja, dom i gospodarsrwo, stajni~ i pasz~, a z tym wystarezaja,eo F 
praey. Inni nie dysponuja, stajnia, i pasza,. Oddaja,swe konie do konskieh 
hoteli. Takle konskie gospodarsrwa jako gf6wne albo poboezne irodlo ~ doehodow stal:y si~ rowniez w Brandenburgii wainym elementem 
gospodarki. JeSli tendeneja ta utrzyma si~ w Nadodrzu, to prowadza,cy 
konskie zagrody niedrugo b~d~ si~ mogli mi~dzy soba, nawol:ywac F 
przez wfasny plot. 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 
.

~ 


~
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Der Pflug im Wandel der Zeiten 

Plug w czasach zmiany 

----:=::--~-

--:--=== ...:;.- ..;...: .

Einige Entwicklungsphasen des 

Zughakens, auch Krummholz genannt. 


(landwirtschaftliches Maschinenwesen, 19 10.' 25) 


radlica z poroza jelenia 

Die Natur baut keine Maschinen, sie baute und baut auch keine 
Pflüge. Maschinen und Pflüge, wie alle ;;<nderen Arbeitsmittel, wa
ren und sind Produkte der Arbeit des Menschen, der Hand-, vor 
allem aber der Kopfarbeit. 
Seinen prähistorischen Ursprung hat der Pflug in der Entwicklung 
des Menschen im Verlaufe der Jungsteinzeit, der "Zeit der polierten 
Steine". Sie begann im 8./7. Jahrtausend v. Christi. 
Die polienen Steine zeigen an, daß der Mensch sich mehr Zeit 
nahm für die Bearbeitung seiner Steinwerkzeuge. Er war auf dem 
Wege, seßhaft zu werden. 
Es entstanden größere dörfliche Siedlungsgemeinschaften mit mehr
jährig bewohnten Häusern. Im Umfeld der Siedlungen wurden obe
re Bodenschichten aufgebrochen, um von Natur aus vorhandene 
Vegetation zu zerstören und statt deren die Saat für gewünschte 
Vegetation, für wild vorkommende Getreidegräser in den Boden 
zu bringen. Wildlebende, bisher nur gejagte Tiere wurden einge
fangen , an die häusliche Nähe gewöhnt und gezähmt. Zunächst 
Schafe, Ziegen und Schweine, dann das Rind, später auch das wild 
lebende Pferd. 
Diese Leistungen des prähistorischen Menschen werden auch als 
neolithische Revolution bezeichnet. Womit der Übergang des Men
schen zu "produktiven Wirtschaftsformen" umschrieben wird. Vor
dem war das Dargebot der Natur die einzige Proviantkammer des 
Menschen, sowohl für die Versorgung mit Nahrungsgut als auch 
hinsichtlich der Materialien für primitive Werkzeuge. In der Jung
steinzeit ging er dazu über, sein materielles Leben aus der Natur 
heraus selbst zu produzieren. 
Die ersten Hilfsmittel, die der jungsteinzeitliche Mensch für das Lo
ckern und Aufwühlen von Bodenschichten nutzte, waren der Gra
bestock und der Pflanzstock. Material, das sich dafür eignete, wurde 
der Natur entnommen. 
Der Arbeitsvorgang mit Grabestock oder Pflanzstock verlief diskon
tinuierlich. Einem Stich mit dem Grabestock folgte der nächste. 
Alle Abläufe dieser Arbeit setzten den Einsatz der Arbeitskraft des 
Menschen voraus. 
Dem Grabestock und Pflanzstock folgte der Zughaken, gefenigt aus 
einer Art Astgabel, wahrscheinlich auch aus Teilen eines Hirschge
weihs. Ein aus Hirschhorn gefenigter Zughaken wurde im Bereich 
von Pfahlbau-Siedlungen gefunden. 
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F
Naturanie budujemaszyn, r6wnieinie budowaia i nie buduje plugOw. 
Maszyny i tym samym plugi, tak jak inne srodki produkcyjnye, byly 
i Sq wytworami pracy czlowieka, jego rqk, a nade wszystko pracy Fjego umyslu. 
Swoje pierwociny plug ma jui w poczqtkach rozwoju czlowieka w 
przecia,gu wczesnej epoki kamienia lupanego, a dokladnie kamienia F 
gladzonego. Rozpoczt;:la sit;: ona w 7 -8 tysiqcleciu p.n.e. Nazwa tego 
okresu wskazuje na to , ii owczesny czlowiek inwestowal jui wit;:cej hczasu w obr6bkt;: swych kamiennych narzt;:dzi. I m.in. z tego powodu 
znalazl si~ na dobrej drodze do osiadlego trybu iycia. 
W konsekwencji powstaly wtedy wit;:ksze osady 0 charakterze 
wiejskim z zamieszkalymi przez wiele sezon6w domami. Wokol Ä 
nich naruszono wierzchniq warstwt;: gleby, powstrzymujqc wegetacjt;: 
naturalnq i zamiast niej wysiewajqc jui swiadomie iyczony material F

Isiewny, poczqtkowo np. z dzikich traw zboi owych. Zyjqce dotqd 
dziko i jedynie odlawiane przez mysliwych zwierzt;:ta zostaly 
przyzwyczajone do bliskoSci ludzi i udomowione. Poczqtkowo owce, h. i 
kozy i swinie, a z czasem bydlo i jeszcze p6iniej konie. 
Te osia,gnit;:cia prehistorycznego czlowieka nazywane Sq "rewolucjq bneolitycznq". Opisuje sit;: w ten sposob przejscie czlowieka do I 

"produkrywnych form gospodarczych". Do tego momentu tylko 
ofena natury byly jedynym rezerwuarem zapas6w dia czlowieka, 1= 
zar6wno zapewnienia iywnosci jak i materialow do prymirywnych 
narzt;:dzi. W mlodszej epoce kamienia doszlo do tego, ie podstawy 
materialne dotqd opierajqce sit;: 0 naturt;: mogly jui byc samodzielnie t=

I ,
generowane przez ludzi. 

Pierwszymi srodkami pomocniczymi, ktore neolityczny czlowiek 

stosowal do wzruszania i przekopywania warstw ziemi, byly haczki i t-*
J 
motyki. Surowce potrzebne do nich uzyskiwano od natury. Metoda 
pracy haczkq, czy motykq przebiegala sekwencyjnie i mozolnie. t= 
Jedno uderzenie motykq szlo za drugim. Taka praca wymagala w 

caloSci uiycia ludzkiego wysilku. 

Po haczkach i motykach nadszedl czas na radlice - wczesne radla, 
 t± 

L . wykonane z rozwidlonych konarow, a takie prawdopodobnie z 
e1ementow poroia jelenia. Podobne do kilofa narzt;:dzia do pracy w 
glebie wykonane z poroia spotykane Sq w pobliiu osad palowych. ~ 
Zgodnie ze SWq funkcjq radlice te byly jui dwuelementowym 
narz~dziem pracy. Krotsza czt;:sc sluiyla do spulchniania gleby, 
dluisza zas do prowadzenia narzt;:dzia ludzkq rt;:kq. W konsekwencji J:= 

~ 
'-' 



I 	 Ihrer Funktion nach waren solche Haken bereits ein zweiteiliges Ar
beitsinstrument. Das kürzere Teil diente dem Lockern des Bodens, 
das längere Teil der Führung des ersteren Teiles durch die menschli
che Hand. In der Folge setzte man ihn aus zwei zweckdienlich bear
beiteten Teilen zusammen, wohl auch aus verschiedenen, zu Teilen 
verschleißfesteren Materialien. 
Der Zughaken in wurde mehrfacher Hinsicht bedeutsam für den 
weiteren zivilisatorischen Fortschritt. Zum einen steht er für den 

I 	 Übergang vom diskontinuierlichen, zum kontinuierlichen Pflügen. 
Zum anderen bot er damit die Möglichkeit, beim Herrichten des 
Bodens für die Saat die Arbeitskraft des Menschen mit der Zugkraft 

I 

I von Tieren/Ochsen zu koppeln. Und nicht zuletzt: Die Grundform 
des Zughakens hat die Jahrtausende überdauert und zeichnet sich 
deutlich erkennbar in der Grundform heutiger Pflüge ab. 
Als ein Muster für die Modifizierung des prähistorischen Zughakens 
zu einem Ackergerät, das die wesentlichen Komponenten heutiger,

11 von Tieren gezogner Pflüge aufweist, kann der Dabergotzer Joch
sohlenhaken gelten. So benannt wurde er nach Überresten, die bei 
archäologischen Grabungen in Dabergotz bei Neuruppin gefundenI 	 wurden. Genutzt und offenbar konstruiert wurde er von Slawen, 
die nach der Völkerwanderung enrvölkerre Gebiete zwischen Oder 
und Eibe als Siedlungsraum in Besitz nahmen.

111 Für seine damalige Verbreitung im Brandenburger Raum sprechen 
Funde bei archäologischen Grabungen am Krummen Fenn in Ber

M lin- Zehlendorf. Auf dem Gelände einer hochmittelalterlichen Sied
lung wurden Spuren der damaligen Bodenbearbeitung gefunden. 
Sie beweisen, daß auch hier mit einem Haken gearbeitet wurde, der 

I 	 mit großer Wahrscheinlichkeit dem Dabergotzer Jochsohlenhaken 
ähnelte. 

Seiner Grundstruktur nach hatte der Dabergotzer Joc"sohlenhaken I 	 einen Vorläufer südlich der Alpen: den antiken Pflug. 
Im Vergleich zum antiken Pflug weist der Dabergotzer Jochsohlen
haken eine grundlegende Neuerung auf: die Schar zu einem schräg
stehenden Scharbrett verlängert. (Detail S. 16) 

Das Scharbrett liegt an der Spitze der Sohle an, verengt sich oben zu 

I 	 einem Zapfen, der in ein längliches Loch im Krümmel steckt und 
mittels eines Keils darin fest verankert wurde. 

11 

wykonywane ono bylo z dwoch praktycznie obrobionych CZ~SC1, 
prawdopodobnie odr~bnych, w duiym stopniu z zsatosowaniem 
odpornych na scieranie materia16w. 
Radlice okazaly si~ znaCZqce dia dalszego post~pu cywilizacyjnego. 
Z jednej strony byly lqcznikiem w przejsciu od sekwencyjnego trybu 
pracy do regularnej orki. 
Z drugiej strony zas oferowaly moiliwosc polqczenia przy obrobce 
gleby pod zasiew pracy czlowieka z silq pociqgowq zwierzqt (wo16w). 
I wreszcie: forma podstawowa radlicy przetrwala tysiqclecia i daje 
si~ wyrainie zauwaiyc w zarysach dzisiejszych plugow. 
Za wzorzec do modyfikacji prehistorycznego radla do urzqdzenia 
rolniczego, ktore w swych zasadniczych komponentach zbliione jest 
do dzisiejszych, ciqgnionych przez konie plugow, uchodzic moie 
radIo jarzmowe z Dabergotz. Jego pozostalosci zostaly odkryte 
przy badaniach archeologicznych w Dabergotz kolo Neuruppin. 
Uiywane, ale tei i z pewnosciq skonstruowane, bylo przez Slowian, 
ktorzy w wyniku w~drowek ludow zasiedlili bezludne obszary 
mi~dzy Odr~ a Labq. 
Za jego rozpowszechnieniem na obszarze Brandenburgii przemawiajq 
takie znaleziska archeologiczne znad Krumme Fenn w Berlin
Zehlendorf. Na miejscu slowianskiej osady z dojrzalego sredniowiecza 
odkryto m.in. slady 6wczesnej uprawy gleby. Dowodzq one, ie 
rowniei tutaj pracowano radlicami, ktore przyjmujqc z duiym 
prawdopodobienstwem mogly przypominac radIo z Dabergotz. 
W swej zasadniczej strukturze radIo jarzmowe w typie Dabergotz 
mialo swego bliskiego krewnego na pludnie od Alp: staroiytny plug. 
W por6wnaniu ze staroiytnych plugiem egzemplarz radla jarz
mowego z Dabergotz wykazuje jednak zasadniczq modernizacj<;: 
jego redlica zostala przedluiona do formy poprzecznie ustawionego 
lemiesza. 
Lemiesz spoczywa na koncu podstawy i konczy si<; czopem, kt6ry 
tkwi w podluinym otworze w zagi<;ciu i jest umocowany za pomocq 
klina na stak 
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Prof DJ: Heinrich Puschner in einer im 

Jahre 1910 verii/fentlichten Festschrift: 

" Wir dü,fen aber wohl annehmen, daß derartige, 

vereinzelt da und dort vorgefondene Gerätschaften, 

keinen allgemeinen Typus darstellen, sondern kiinnen 

mit viel mehr Wahrscheinlichkeit vermuten, daß alle 

ursprünglichen Versuche, einen Pflug zu bauen, darin 

gipfelten, eben das je nach Örtlichkeit gerade vorhan

dene Handgerät in ein Spanngerät zu verwandeln. " 

(landwirtschaftliche Maschinenwesen, 1910) 
 -- ..... 
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Dabergotzer Jochsohlenhaken 

Radio z Dabergotz 

antiker Pflug 

Plug z epoki antyku 

Prof dr Heinrich Puschner w 

opublikowanej w 1910 J: ksiqice: 


"Moiemy z prawdopodobienstwem przyjqc, ie takie, 

pojedyncze znajdowane tu i owdzie przybory nie 

stano wiq jakiegof ogolnego typu, stqd moumy zaloiyc 

z powainiejszym przypuszczeniem, ie wszystkie 

pierwotne proby zbudowania pluga prowadzily 

mianowicie do dostosowywania dost{pnego, podlug 

cech lokalnych, narz{dzia r{cznego do zaprz{gu. " 
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Sohle 

Detail des Dabergotzerjochsohlenhaken 

Szczegoly radfa z Dabe'-gotz 

Das Scharbrett hatte im Grunde die gleiche Funktion, wie Schar 

und Sohle des antiken Pfluges. Dessen Schar, die Spitze des Schar

baumes, brach den Boden auf, der Scharbaum wälzte ihn zu beiden 

Seiten der Furche auf. 

Das Scharbrett bringt den Jochsohlenhaken allerdings in eine deut

lich größere Nähe zu den Pflügen unserer Zeit als der antike Pflug. 

Die große Form des Hakens, dessen unterer Teil beim antiken Pflug 

unmittelbar das Lockern und Umwälzen des Bodens besorgte, ver

lor diese Funktion. Die große Form des Hakens wurde zum Gerüst 

für das Scharbrett, und die Sohle des Hakens zum stabilisierenden 

Element des Pfluges beim Pflügen. 

Über das Schöpfertum norddeutscher Bauern und Handwerker läßt 

sich aus dem nebenstehender. Bild mehr herauslesen als Worte zu 

erklären vermögen. Es zeigt einen Hakenpflug, der zum Bestand des 

Museums in Prenzlau gehörte. Im Pflugkörper hat sich die Grund

form des Dabergotzer Jochsohlenhakens erhalten. Der Karren , wäre 

er aus Eisen gearbeitet, könnte durchaus Zubehör eines heutigen 

Karrenpfluges sein. 

Die Mühen um eine grundlegende Verbesserung des Jochsohlen

hakens blieben den westlich der Oder siedelnden Slawen erspart. 

Mit dem Beetpflug wurden sie konfrontiert durch Siedler, die dem 

Expansionsdrang deutscher Fürstenhäuser gen Osten folgten. 

Das wesentliche Merkmal des Beetpfluges ist das Streichbrett. Es 

wälzte den von der Schar aufgebrochenen Boden nur nach einer 

Seite auf. 

Die wesentlic\e Neuerung: Durch das Streichbrett wurde der Boden 

höher aufgewälzt und teils gewendet, da das aufgeworfene Erdema

terial in die zuvor ausgefahrene Furche fiel. So das Grundprinzip. 

Das Problem dabei: Wie wird der Boden gelockert, der unter der 

Scholle der ersten Furche liegt? 

Die Verrichtung dieses Teils der Pflugarbeit bringt heute noch jeden 

Pflüger ist Schwitzen, der an einem Leistungspflügen teilnimmt. 

Soll ein Feldstück von der Mitte aus gepflügt werden, dann wird 

nach der ersten Furche in Gegenrichtung die zweite Furche so ge

setzt, daß eine doppelt breite Furche entsteht. Die Schollen kom

men beiderseits der Doppelfurche auf jeweils ungepflügtem Boden 

zu liegen. Bei der folgenden Runde wird der Pflug so angesetzt, daß 

der Boden unter der Scholle samt der Scholle in die anliegende erste 

und breite Furche zurückgepflügt wird. 
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F
Lemiesz w tym radle jarzmowym mial w gruncie rzeczy q samq 
funkcj~ co radlica z podstawq w starozymym plugu: radlica 
podorywah gleb~, a podstawq rozkladah jq w obie Strony bruzdy. F 
Poprzez lemiesz radIO jarzmowo plasuje si~ jednak zdecydowanie 
blizej plug6w naszych czas6w niz 6w antyczny plug. 
(rozmiary i forma radh, kt6rego kr6tsza cz~sc w plugu antycznym F 
zapewniah zmi~kczenie i przerzucenie gleby, tracq tu sWq funkcj~. 
Rozmiary radh stajq si~ jedynie stelazem dia lemiesza, a jego Fjarzmowa podstawa elementem stabilizujqcym plug przy pracy) 
Wysilki w kierunku zasadniczej poprawyradh jarzmowego omin~}y 
mieszkajqcych na zach6d od Odry SIowian. Z nowoczeSniejszym F 
plugiem do gospodarki zagonowej zostali oni skonfronrowani 
przez osadnik6w, kt6rzy przyszli na ich tereny w slad za ekspansjq 
wschodniq niemieckiech ksiqzqt. F 
Rzeczywista r6znica pluga zagonowego lezah w odkladnicy. 
Odkladah ona bowiem zagarni~tq przez lemiesz gleb~ tylko na 
jednq stron~. Zasadnicza nowosc polegah takie na tym, ze za F 
pomocq odkladnicy gleba odkladana byh wyi.ej i dodatkowo 
zostawala cz~sciowo przerzucona, bo wyrzucony material wpadal w F
wypracowanq wczesniej bruzd~. Tyle 0 og6lnej zasadzie. Problemem 
zas pozostalo ro jak spulchnic gleb~ pozostalq pod skibq pierwszej 
bruzdy? F 
Opracowanie tego elementu orki i dzis dr~czy kazdego oracza, kt6ry 
podejmuje sie; orki wyczynowej. Przy przeciwstawnej orce wobec 
pierwszej bruzdy plug musi zostac tak zastosowany, ze lemiesz 1= 
odkrywa zaIoni~tq skibq gleb~. Lemiesz podrywa grunt, a lezqca na 
nim skiba wpada w wyjechanq wczeSniej bruzd~. Kiedy pierwsza Fbruzda wyznaczona zostanie w srodku pola, powstaje w ten spos6b 
bruzda do orki w przeciwleg}ym kierunku i zaorany areal rozszerza 
sie; od srodka do kranc6w pola. 1= 

1= 

f: 

J: 


I 
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Mecklenbztrger Hakenpflug, von 
Grund au/ rekonstruiert. 

Rekonstruowany lemiesz z Mecklenburgii 



~ 	 In den so entstandenen Furchen wird die Pflugarbeit Runde um Run
de fortgesetzt. Das Können des Pflügers zeigt sich, wenn das Zusam
mengeschlagene sich im großen Beet nicht als Buckel abzeichnet. ::a Je breiter das Beet, desto breiter die Vorgewende und desto länger 
die Leerfahrt. Um diese möglichst kurz zu halten, unterteilt man 
größere Schläge, wodurch mehrere Restfurchen und somit mehrere ~ 
Beete entstehen. Die Vorgewende werden im Ganzen gepflügt. 

Die ersten Beetpflüge hatten ein ebenflächiges Streichbrett aus 


=I 	 Holz. Um 1820 waren sie im Königreich Württemberg noch weit 
verbreitet. Er galt als uralt und zerbrechlich und erlaubte nur ein 
"seichtes" Pflügen.:I 	 Jener Zeit gemäße Beetpflüge brachten die oben erwähnten Siedler 
aus westlichen Regionen in das heutige Brandenburg. Württemberg 
wurde in der Folgezeit zu einem Zentrum der Fortentwicklung I landwirtschaftlicher Bodenbearbeitungsgeräte. Den Grundstein da
für ergab die Gründung einer land- und forstwirtschaftlichen Aka
demie in Hohenheim um 1820. Unter anderem wurde hier intensiv I 
an der Entwicklung eines "tüchtig gearbeiteten Pfluges" gearbeitet, 
der die Scholle bricht und zugleich wendet. 

I 	 Als Ausgangsbasis diente der Brabanter Pflug. Der hatte bereits ei
nen festen eisernen Pflugkörper, übertraf in der Leistung den alten, 
in deutschen Landen genutzten Landpflug bei weitem und wurde 

• 

I daher von einsichtsvollen Landwirten geschätzt. 


Schrittweise Veränderungen dieses Pfluges ergaben den sogenann

ten Schraubenpflug, der 1856 in Gebrauch kam. (Abb. der Variante 

S 2 auf Seite 18 oben) . Dieser Pflug war jedoch keine weltweit ein

malige Erfindung. Ähnliche Ausformungen von Schar und Streich

I 	 blech waren auch von Bauern, Handwerkern und Konstrukteuren 
in Amerika, England und Italien entwickelt worden. 
In Brandenburg wurden Hohenheimer Pflüge nicht sonderlich hei

I 	 misch. Was offenbar mit dem Wirken von Albrecht DanieiThaer 
zu tun hatte, der auf Pflüge favorisierte, die in England entwickelt 
worden waren und sich dort durchgesetzt hatten. I Der SmaIl'sche Pflug paßte offenbar besser in Thaers Konzept, Teile 
"des zu Wz'ese Liegenden" Oderbruchbodens im Vorwerk Königshof 

I aufzubrechen und für den Anbau von Getreide und Hackfrüchten 
für die Ochsenmast im Winter zu nutzen. Das Vorwerk Königshof 
bei Alttrebbin war 75 Hektar groß und gehörte zum Gut Möglin.

I 

I 

JeSli pierwsza bruzda zas znajdzie si~ na skrajach, to zaorany obszar 
rozszerza si~ ku srodkowi, a tam powstaje tzw. bruzda koricowa. 
Obie moiliwosci wymagaj'l jednak tzw. przedwywrotkowego i za 
kaidym p6lobrotem pusty przebieg. Aby je moiliwie skr6cic dzieli si~ 
pole na mniejsze arealy, przez co powstaje wi~cej bruzd koricowych 
i wi~cej zagon6w. Przedwywrotkowe takie zasadniczo S'l ostatecznie 
r6wniei podorywane. St'ld zapewne nazwa pluga zagonowego. 
Pierwsze ptugi zagonowe zaopatrzone byly w gladkopowierzchniowe 
lemiesze. Okol:o 1820 r. w Kr6lestwie Wirtembergii byly one 
mocno rozpowszechnione. Jednak uwaiane byly za latwo l:amliwe i 
pozwalaly tylko na "plytk'l" ork~. 
Z grubsza takie wlasnie pl:ugi sprowadzili osadnicy z zachodniej 
cz~sci Europy na obszar dzisiejszej Brandenburgii. 
Ksi~stwo Wirtembergii stalo si~ w nast~pnych czasach centrum 
post~pu w budowie rolniczych urz'ldzeri do uprawy roli. Kamieri 
w~gielny pod ten proces poloiylo zafoienie Akademii Rolniczej i 
LeSnej w Hohenheim w 18201'. Tutaj pracowano intensywnie m.in. 
nad "pi/nie pracujqcymiptugami", h6re orz'lc skib~ jednoczeSnie by 
j'l skutecznie obracaly. 
Jako punkt wyjscia posluiyl tu tzw. pl:ug brabancki. Zaopatrzony 
byl: on jui w trwaly korpus z ielaza, przebijal sw'l wydajnosci'l 
stare, uiywane w Niemczech plugi i przy tym ceniony byl przez 
swiadomych rolnik6w. Stopniowo wprowadzane w Hohenheim 
ulepszenia brabanckiego modelu doprowadzily do powstania tzw . 
pl:uga srubowego, kt6ry wszedl do uiycia w 1856 r. Taki pl:ug zostal: 
powszechnie doceniony, nie byl: jednak jedyn'l tak'l konstrukcj'l. 
Podobne uksztahowanie lemiesza i odk!adnicy stworzyli tahe 
rolnicy, rzemieSlnicy i konstruktorzy w Ameryce, Anglii, czy 
Wl:oszech. W Brandenburgii plugi z Hohenheim niespecjalnie 
zdobyly sobie uznanie. Ma to prawdopodobnie do czynienia z 
dzialalnosci'l Albrechta Daniela Thaera. Faworyzowal on bowiem 
plugi skonstruowane w Anglii przez Smalla i Baileya, znajduj'lc 
swych zwolennik6w. 
Widok pluga z Hohenheim w terenie pozwala latwO odkryc jego 
pochodzenie od konstrukcji prastarych pl:ug6w. Przykr~cony 

przy grz'ldzielu korpus pluga sk!adal si~ w zasadzie z trzech 
wypracowanych z ielaza element6w: 
przysrubowanej do gr'ldziela cz~sci czotowej 
umieszczonej na Lemieszu i odkladnicy 
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gennanischer Beetpflug des Mittelalters 
(landwirtschaftliche M aschinenwesen, 19 10 : 26) 

Germanski sredniowieczny plug 
do gospodarki zagonowej 

Modell eines Hohenheimer Pfluges 

(landwirtschaftliches M aschinenwesen, 1910 ,' 27) 

Model p lugu " Hohenheimer" 



Hohenheimer Schraubenpfiug 
von da Furchenseite (Detail, oben) 

lind der Landseite (rechte Abb.) 

Widok pluga frubowego z Hohenheim 
od strony bruzdy (detal gorny) 

iod stron)' z iem i (prawo) 

Eisener Schraubenpfiug 
(Die nlltzbarsten Ackerwerkzeztge, 1862 : 24 u. 25) 

Zel.azny plug frttbowy 

Die landseitige Ansicht des Hohenheimer Schrauben pfluges läßt 
seine Herleitung aus dem uralten Landpflug deutlich erkennen. 
Zugleich sei darauf hingewiesen, daß der am Grindel verschraubte 
Pflugkörper aus Eisen und dazu aus drei Komponenten bestand, 
aus dem am Grindel verschraubten Bruststück, an dem Schar und 
Streichblech durch Schraubverbindung derart aufgesetzt sind, daß 
alle drei Komponenten zu einer glatten Fläche verschmelzen. Diese 
Lösung ergab zugleich einen sich selbst reinigenden Pflug. 
Angesicht der sich rasch entwickelnden Industrie lag es nach der 
Entwicklung dieses Pfluges nahe, alle verbliebenen Holzteile durch 
Eisen zu ersetzen. 
Die Abbildung links zeigt einen schweren eisernen Schraubenpflug 
mit einem dem Schar vorgelegten Sech und mit schleifender Vor
derstütze. Das Sech vor Schar und Streichbrett schneidet die zu 
brechende Scholle landseitig in der Senkrechten vor und gewähr
leistet eine saubere Furchenkante, die Schar löst die Scholle in der 
Waagrechten aus dem Boden und das Streichbrett wendet die derart 
ausgeschnittene Scholle zur Furchenseite hin. 
Die schleifende Vorderstütze bewirkt einen besseren Lauf des Pflu
ges und ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher Pflugtiefen. 
Bei schweren, mehrspännig gezogenen Pflügen sind anstelle einer 
Vorderstütze zwei auf einer Achse laufende Räder üblich. Solche 
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poprzez srubunek tak, ii wszystkie trzy elementy zlewaja, sit; w jedna, 

gladka, powierzchnit;. To rozwia,zanie dawafo jednoczesnie pfug 0 


cechach samoczyszcza,cych. 

Wobec b}yskawicznie rozwijaja,cego sit; przemysfu przetw6rstwa 

metalu droga to zasqpienia pozosta}ych element6w drewnianych 

poprzez ielazne by}y bardzo kr6tka. 

Zamieszczona obok ilustracja pokazuje cit;iki ielazny pfug srubowy 

z wystawionym przed lemiesz krojem pfuga i ze slizgowym suwa
 t 
kiem. Kr6j pluga z lemieszem wzdfuinie tna, i przelamuja, skibt; 

poprzecznie, zapewniaja, czysq bruzdt;, lemiesz oddziela skibt; 

poziomo od gruntu, a oddzielnica obraca ta, tak uprzednio wycit;q 

skibt; na stront; bruzdy. 

Suwaja,cy sit; wysunit;ty element przedni zapewnia lepszy przebieg 

pfuga i umoiliwia ustawianie r6inych gft;bokoSci orki. Przy cit;ikich, 1= 

wielozaprzt;gowych pfugach cia,gnionych stosowano zwykle w 

miejsce pojedynczego suwaka dwa kola spoczywaja,ce na jednej osi. 
 fTakie plugi nazywamy pfugami koldnymi. 
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P!ugi kobine spotykane byly nierzadko takie jui w epoce 
sredniowiecznych p!ug6w drewnianych. 
Dzi~ki formie technologicznej p!ug srubowy okaza! si~ ideal ny do 
produkcji przemys!owej. Wszelkie udoskonalenia w obr6bce ielaza 
i stali prowadzily w konsekwencji do wyksztakenia si~ ca!ej palety 
typ6w p!ug6w, co moina tylko og6lnie opisac. 
Gf6wne powody r6inorodnosci p!ug6w: 

dopasowanie do r6inych struktur glebowych i wymagan kultur; 

dopasowanie do r6iniqcych si~ wielkosci gospodarstw; 

dopasowanie do przemian sily pociqgowej; 

redukcja zuiycia energii; 

minimalizacja zuiycia element6w orzqcych 

i prowdzqcych po skibie. 


Miejsce Pami~ci Albrechta Daniela 1haera w Möglin prezentuje 
zwiedzajqcym m.in. wiernq i pdnoformatowq replik~ p!uga, jaki 
Thaer w poczqtkach XIX w. preferowa! w swym majqtku i tym samym 
zaleca! w ca!ej Brandenburgii. Zr~by jego konsuukcj i wywodzq si~ z 
Anglii z projekt6w Smalla. Odkfadnica tego p!uga zostara ulepszona 
na podstawie szablonu sporzqdzonego przez Thaera i odlana z 
ielaza. Komponenty p!uga zostaly tak przemyslane, ie mogly byc 
skopiowane przez kaidego umiej~tnego kowala lub ko!odzieja. 

-'--  ---. 

Pflüge werden Karrenpflüge genannt. Karrenpflüge waren bereits 
zu Zeiten des mittelalterlichen Holzpfluges üblich. 
Seine technische Ausformung hatte den Schraubenpflug fit gemacht 
für die industrielle Fertigung. Alle Verfeinerungen der Eisen- und 
Stahlverarbeitung trugen in der Folge das Ihre bei zur Ausbildung 
einer Vielfalt von Pflugtypen, worauf hier nur hingewiesen werden 
kann. Gründe dafür waren: 

Anpassung an unterschiedliche Bodenstrukturen; 
Anpassung an sich differenzierende Betriebsgrößen; 
Anpassung am Wandel der Zugkraft; 
Reduzierung des Energieverbrauchs; 
Minimierung des Verschleißes an bodenaufbrechenden 
und die Scholle führenden Teilen. 

Die Thaergedenkstätte in Möglin zeigt ihren Besuchern unter an
derem einen maßstabgerecht und auch in allem anderen Belangen 
originalgetreu nachgebauten Pflug, den Albrecht Daniel Thaer zu 
Beginn des 19. JahrhundertS für sein Gut und somit für Branden
burger Verhältnisse favorisierte. Die Grundkonstruktion geht auf 
den Engländer Small zurück. Das Streichblech dieses Pfluges wurde 
nach einer von Thaer erarbeiteten Schablone verbessert und aus Ei
sen gegossen. Die Komponenten des Pfluges waren technologisch 
so ausgelegr, daß sie von geschickten Schmieden beziehungsweise 
Stellmachern nachgebaut werden konnten. 

Horst Wiese, November 2006 

Dr. A. !haers Beschreibung der nutzbarsten neuen 


Ackergeräte, 1. bis 4. Heft. Hannover 1803 bis 1806 

(Gedenkstätte A.D_7hael; MiJgtin : 2006) 


"Opisanie uzytecznego nowego sprzftu rotnego " 

autor dr A_ !haei; wydane zeszyty 1 do 4, 

Hannover w latach 1803 do 1806 


(miejsce pamirci A. D. 7hael; Mögtin: 2006 
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