


















Vom Wildpferd zum Hauspferd 

Historische Nutzung des Pferdes 

Od dzikiego konia 
do konia domowego 

Historyczne uzytkowanie konia 

Da:; Ober/eben des mongolischen Wildpferdes üt mit 
über 200 Tieren durch Zucht in einem Zoo gesichert. 

(Dc V J S"""k .. 37) 

Przezyeie mongo/skiego koniajest tylko moiliwe 
poprzez bodowlr tu ogrodzie zoologieznym. 
W takle) hod-Owli iyje wirc~i.Jak 200 sztuk 

Das zweite Gespannpflügen im Land Brandenburg, ausgerichtet 
vom Freilichtmuseum Altranft, bot den Besuchern ein Leisrungs
pflügen und eine pferdeschau zugleich. 

In der Abfolge eines reichhaltigen Programms gingen Pfetde 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 gefarbten Körper mit aufrechtstehender 
Halsmähne, einen schwarzem Aalstrich, schwarzen Schwanz und 
schwarzgestiefelre Beine. 
Man unterscheidet drei räumlich voneinander getrennt lebende 
Unterarten. Zwei der drei Unterarten werden auch als Tarpane 
bezeichnet. Der Steppen tarpan lebte in den Steppen und Waldstep
pen Südrußlands, der Waldtarpan in den W:ildern 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 Steppenpferd. 
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
hirtenturns. In den von Germanen besiedelten Gebieten hielt es sich 
bis zur ausklingenden Römerzeit. 
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11= 
Druga impreza p.t.Orka Zaptze;giemw Brandenburgii zotganizo
wana przez Skansen Altranft jednoczeSnie umoiliwila zaprezenro
wanie gosciom sily koriskiej pracy oraz pokaz rych zWierz'lL 1= 
W ramach bogatego programu konie chodzily nie rylko z plugiem, 
ale talcie po kartoflisku z kopaczkq gwiazdowq, przed powozem, czy 
,,(tamwajem konnym"; 1= 
A w swej wie;kszoici pokazaly pod siodlem na duzym parkurze. 
Pokazane zosraly przewazaj8r.ce w regionle rasy, a rahe szereg krzy 1= 
:i6wek i pozwolily zwiedzaj<1rcym zaobserwowac rahe wsp6l-czesne 
formy wykorzystania koni. 

Jak r6zny jest kaidy kon w por6wnaniu zdrugim, tO jednak wszystkie 1= 

jedno majq wspolne: konia Przewalskiego jako swego przodka. 

Zyl on w czasach prehistorycznych na rozleglych stepach i w 

lasach Eurazji. Niski jak kuc i przysadzisry, 0 cynamonowo-szarej 1= 

do br'\Zowo-siwej maici z odstajqC'l grzywq wzdluz szyi, czarnq 

P(~g'l przez grzbier, rakim ogonem i kOrlczynaml z czarnymi 11="skarpetami" . 

Rozr6:inia sl~ (rzy rozdzielone rerywrialnie cypy. Dwa z nieh nazy


wane S'l tatpanami. Tarpan stepowy Zyl na srepach i w mndrze 
 1= 
poludniowej Rosji, tarpan ldny w puszczach Europy Srodkowej 

i Wschodniej. 

T rzeci podgatunek, wschodni dziki kori preriowy rozpowszechniony I: 

byl na obszarze Mongolii. 

Wzmianki w internetowej encyklopedii Wikipedia mowiq jednak, 

ze kOrl przewalskiego nie jest przodkiem naszego udomowionego I: 
konia. Aktualna teoria opiera si~ na zaloZeniu, ie "konie polu
dniowe" wzgl,dnie "kuce pOlnocne" wywodzq si, od dwoch I 
form dzikiego konia, krore przywe;drowaly do Eurazji z Ameryki 
POlnocnej. W wyniku dopasowywania sie; do panujqcych warunkow 
irodowiskowych rozwine;1y sie; z nich cztery podgrupy dzisiejszych I 
koni - kuc p61nocny, kuc tundrowy, kori garbonosy i kori stepowy. 
Bardziej pewna jest wiedza 0 uiytkowaniu dziko iyjqcych koni przez 
czlowieka. I 
Poczqtkowo byly one chwyrane z powodu pozqdanego mi,sa, a 
talcie mleka uzyskiwanego od dzikich koni. Liczne wyste;powanie Idzikich koni spowodowalo wyksztalcenie sie; dziedziny koriskiego 
pastersrwa. Na obszarach zalnieszkalych przez plemiona germariskie 

rozwijalo sie; po schylek czasow rzymskich. 

I 

http:przewazaj8r.ce


I 
Das Pferdehirtentum in Eurasien überließ die Reproduktion des 
Pferdebestaudes der Natur, ebenso die Versorgung der Herden mit 

I 	 Futter. Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, daß die 
Pferdehirten nicht zu Fuß unterwegs waren, um die H erde zusam
men zu halten. um Tiere zum Melken auszusondern oder einzufanI 	 geu. Sie tate u das doch wohl zu Pferde. Sie nutzten das Pferd als 
Reittier. 
Die weitergehende Domestikation des Wildpferdes setzte im 4. Jahr

hu udert v. Christi ein. Als ältester Nachweis für ein Hauspferd im 

mitteleuropäischen Raum galt bislang ein Fund bei Dereivka in der 


I Ukraine. 

Internet-Wikipedia verweist auf neuere AMS-Daten, wonach das bei 

Dereivka gefundene Tier wahrscheinlich aus der Eisenzeit stammt. 


I 


I Ein anderer Fund in der Steppeuzone wird der Sredny-Stog-Kultur 

um 4000 v. Christi zugeschrieben. Es handel t sich um Pferdezähne, 

dereu Abnutzungserscheinungen auf den Gebrauch von Zaumzeug 

schließen lassen. 

Die frühen nomadischen Völker Zentralasiens erfanden bereits im 


I 3. Jahrhuudert 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

I 	 Ritzzeichuungen auf Knochen. 
Die älteste und uoch erhaltene schriftliche Urkunde über die Hal
tung des Pferdes als Haustier in der Alten Welt stammt aus dem 

I 

I Zweistromlaud. Niedergeschrieben wurde sie um das Jahr 2000 vor 
Christi. Zu den Ägyptern gel angten Pferde allerdings erst im 17. 
Jahrhundert vor Christi. In Europa setzte die Domestikation des 
Pferdes um 2500 v. Christi in Mittelmakedonien/Nordgriechen 
laud ein. Das Hauspferd fand zunächst jedoch keine große Ver

I 	 breitung. 
Die erste Pferdedarstellung wurde bei Ausgrabungen im Bereich der 
Stadt und Burg Mykene auf der Peloponnes (Süden Griechenlands) I 	 gefuuden . Die Stadt Mykene war in der zweiten Hälfte des 2. Jahr
hundert v. C hristi das Zentren der nach ihr benannten mykenischen 
Kultur im ägäischen Raum. Neben den Produktions- und Reprä11 sentationszentren dieser Kultur gab es auch ländliche Siedlungen. 
Bodenrelief und Vegetatiou bedingten den Ackerbau in Form des 
kleinen G rundbesitzes. Das pferd war privates Eigentum des Pfer11 
dehalters, zu Anteilen auch dessen Existenzgrundlage. Die dadurch 

~ 

Owe wczesne euroazjaryckie pasrerstwo koni pozostawialo repro
dukcj<; zasobow koriskich samej naturze, podobnie jak zapewnienie 
pokarmu stadOffi. Z car'! pewnosci'l mozna zaloZyc, ie pas terze koni 

nie poruszali si, jui pieszo, kiedy mieli zadbac 0 kompletnosc stada, 
czy udawali si<; by wydoic zwierz<;ta, wybierac konkretne sztuki, czy 
by je chwytac. Czynili tO prawdopodobnie jui z wysokosci koriskiego 
grzbietu. Tak rozpocz<;li oni uiyrkowanie konia jako wierzchowca. 
Udomowienie dzikiego konia, tak brzemienne w skutki nabralo 
tempa okolo 4000 lat p.n.e. Za najstarsze dowody mowi,!ce 0 

koniu udo mowionym w obszarze srodkowo-europejskim uchodzi 

znalezisko z Derejewki na Ukrainie. 

Wikipedia wskazuje 11a dane, wedlugktorych znalezionew Derejewce 
reli kt)' si<;gac mog~ epoki lodowcowej. Inne znalezisko z terenow 
stepowych przypisywa ne jest obszatom knltury Srednego Stogu z 
ok. 4000 lat p.n.e. Chodzi tu 0 uz<;bienie koni, ktore poprzez swe 
slady zuiyda wskazuj'l na stosowanie w<;dzidel. 
Wczes ne ludy w,dtowne Azji Centralnej wynalazly jui w 3000 
lat p. n.e siodlo i w,dzidlo. S,tarozyrni mieszkaricy Indii i Chin 
w t)'m czas ie uiywali koni jako zwierz'! t poci'!gowych, jucznych 
i oliarnych. 
Z tej epoki pochodz'l pierwsze wizerunki jeidicow w formi e 
ry(OW na wyrobach koscianych. Najs(arsze zachowane swiadecrvvo 

pisa ne 0 hodowli koni jako zwierz'!t domowyeh w naszej ez~sd 
swiata pochodzi z Mezopotamii. Zapisano je okolo reku 2000 
p.n.e. Do Egipcjan kori trali l dopiero w XVIlw. p.n.e. W Eurepie 
udomowienie konia mialo miejsce okolo 2500 lat p.n.e. w rejonie 
srodkowej Macedonii i p61nocnej Greeji. Kori domowy jednak nie 
byl pocz'!tkowo szczeg61nie rozpowszechniony. 
Pierwsze przeds(awienie konia znamy z wykopalisk w miejscu mias(a 

i grodu w Mykenach na Peloponezie (poludnie Grecji) Miasto 
Myken y bylo w II polowie 2 t)'si,!clecia pned Chrystusem centrum 
nazwanej od niego kultury mykeriskiej w obszarze agajskim. 
Obok centrow produkcyjnych i rezydencjonalnych funkcjonowaly 
(u (akZe osady w iejskie. Uksz(altowanie (erenu i warunki wege(acyjne 

warunkowaly dobre uprawy w ra mach niewielkich maj'!tkow 
ziemskich. Kori byl wtedy prywatn'! wlasnoici,! hodowcy, a w cz~sci 
podstaw,! jego byru. Stworzona w ten spos6b bliskosc z ezlowiekiem 
stala si<; prawdopodobnie powodem dlaczego hodowla koni pod 
wplywem kultury mykeriskiej osi'!gn~la ai tak wysoki poziom. Takie 
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(D.: v.j.Stanek, 32) 

lvfrtri, Kmnpfi~}(1gen, /vfoJaik um 2500 1). Christ; 
(Völker all Etplmlt und TigriJ :Abb_55) 

Mnri, woz w,tlki, momika okolo 
2500 Intprud Chrystttsrm 
(Nfl rody p rzy Eltfi'aäe i Tjgrpie: ilustmcja 55) 



Vigl1me, ohne Jahresangabt: 
(Herrefl der Steppe: 147) 

Plakietka, bez podania dat} 

(Pilil lUPF 147) 

Der griechische Historiker Xmopholl schrieb im 4. 
Jahrhundert v. ebr. das Werk "Peri hippikes" 

(" Über die &itkumt'') in der er dar Wissen iibcr

Pprde lind &itcn zltsammmtrllg. D ie meh

ten Ratscbläge dttJ· diesem Werk haben noch 

hellte Gültigkeit. (Wikipedia, Das Hallspjfrd) 

Grecki historyk Xmophol1 l1apisal w IV wiekfl 

przed Cbrptttsem ksiqzkf "Peri hippi.ek" 

(,,0 JZNtU jazdy''). W nie) jest opiJarw callT wiedUl 

o koniach i j azda konna. Wirk.>:wfi porad1lik6w 

ma jesuze wazllok. (Wikipedia, Kali domowy) 

gegebene Nähe zum Menschen kann wohl als Grund dafijr ange
sehen werden, daß die PferdezuchI unter dem Einfluß der mykeni
sehen Kultur einen hohen SIand erreichte. Wenngleich das Pferd zu 
Zeiten der Anrike nicht als Arbeitstier genutzt wurde, sondern zu
nächsr nur als Zugtier vor zweirädrigen Wagen gelegentlich der Jagd, 
bei Wettkämpfen odet kriegerischen Auseinanderserzungen. 
Der Übergang vom Pferdehircentum zur Pferdezuch t markierce 
ein neues Verhälmis des Menschen zum Pferd. War das Pfeld dem 
Menschen vordem wesen dich nur Lieferant von Fleisch und Milch, 
so wurde e$ durch die Zucht für den Menschen zu einem Arbeitsge
gensrand, zu einem Gegensrand der Bearbeicung und Umformung. 
Der Wandel zum Gebrauch des Pferdes als Reilpferd vollzog sich 
seir dem spälen 2. Jahrhunderc v. Christi bei Völkerschaften im alI
orientalischen Grenzgebiet. Bei kriegerischen Auseinanderseaun
gen Ende des 8. Jahrhunden 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 Weilen. 
Wie hoch das Pferd in der antiken Welt in der Gunst des Menschen 
srand, dafür stehI 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 Sitzplälze fÜI 80.000 Besucher. 

Wie angesehen die Pferdezüchter bzw. PFerdeha!ter damals waren , 

veranschaulicht eine bei Wagen- und Pferderennen übliche Praxis. 

Die Siegerpreise fielen nicht den Reitern beziehungsweise den Wa

genIenkern zu, sondern den Besirzern der Pferde. 
Den Reirern war allerdings Gelegenheit geboten, ihre achletischen 

Qualiläten 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 Schrifcscellern bescheinige, 

deren Pferde seien klein und unansehnlich. Das germanische Pfer

dehirrenrum war selbst zur Zeit der späten Antike über die na(Ut
wüchsige Nutzung des Pferdes offenbar nicht hinausgekommen. 
Auch lebten hier lange die ersten Hauspferde neben wild lebenden 
Pferden. 
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F 
jeSli uwzgl~dnimy fakt, ie w antyku kOl\ nie byt jeszcze zwieru;ciem 
roboczym, a tylko pocZ<\Ikowo poci~gowym do dwukotowych 
wozow, okazyjnie uiywanym w polowaniach, wyscigach, c:zy przy F 
konflikrach zbrojnych. 
Przejscie z pasterstwa koni do ich hodowli wyznacza poc:z~tek nowej Frelacji cztowieka do konia. Jeili poc:z~tkowo kOl\ byt dia c:ztowieka 
przede wszysrkim dostarc:zycielem mi~sa i mleka, tak poprzez 
hodowl~ srat si~ dia c:ztowieka elementen jego pracy, przedmimem F 
obrobki i przekszcalcen. 
przemiana w Ui)'Ikowaniu konia jako wietzchowca odbyt si~ u schylku 
2 tysi~clecia p.n.e. na pogeaniczu antycznego orientu. Ptzywojennych F 
wydarzeniach w tym rejonie okolo VIII w. p.n.e. ujawnily si~ z calym 
blaskiem d1a zwyci~zcow kmzysci z dosiadania przez wojownikow 
dobrych wierzchowcow. F 
Kon przewy:i.szalsw'lszybkosci~ nie tylko czlowieka, ale takiewszysckie 
inne zwierze;ta poci'lßowe, c:zy wierzchowe. Szybko i wynwale nosil F 
cztowieka tamtych czasow na wielkie odleglosci. 

Jak wysoce uplasowal sie; kon w czasach antycznych niech swiadczy 

m.in. ogromna liczba hipodtomow, kr6re Rzymianie stawiali w F 
wielu swych miastach. Najbardziej znany byl hipodwm w dawnym 
Konstantynopolu. Zbudowano go w larach 203-330 n.e. i oferowal 
on miejsca siedz~ce dia 80.000 widzow. F 
Jaltim szacunkiem cieszyli si~ podowczas hodowcy i wbsciciele 
koni pokazuje praktyka powszechna przy wyscigach wierzchowc6w Fi powoz6w. Nagrody dia zwycie;zcow przypadaly nie jeidicom, 
czy powoi~cym, ale posiadaczom startuj~cych koni. Jeidicom 
dawano jednak takie okazj~ udowodnienia przed publicznosci~ 1= 
swych wbsnych adetyc:znych umiej~mosci: puy wielobojach - jako 
kombinacja jazdy wierzchem i biegn~c obok konia. 
Germanom przypisuje sie; za rzymskimi kronikarzami, ie ich konie 1= 
byly male i niepozorne. I jesr prawdopodobne, ie germanskie 
pascerstwo koni w ramtych czasach nie wyroslo ponad powiqzane 
z naruq uiytkowanie koni. Tu rowniei konie domowe dlugo iyly J: 
obok tych iyj~cych nadal dziko. Germanie zaprze;gali konie do 
swych pojazd6w kulwwych, zjadali ich mie;so lub skhdali w ofierze. 
Dopiero po przyje;ciu chrzescijanstwa delektowanie si~ konin~ zostato -= skutecznie pot~pione. 

r= 

F 

http:hippi.ek


I 
Die Germanen spannten das Pferd vor Kulrwagen, verzehrten sein 
Fleisch oder opferten es. Erst nach der C hristianisierung war auch 

I 	 bei ihnen der Genuß von Pferde fleisch verpönt. 
Im mittleren Europa setzte die Pferdezucht zur Zeit der Karolinger 
ein (ca. 75 1-1012). Im Jahre 812 erließ Karl der Große eine VerI ordn ung über Vieh- und Pferdezucht, nach der u.a. die Ausfuhr von 
Hengsten verhoten war. 

I Sein Reich erlangte im Abendland eine Vorrangstellung. Der Ver
bund vo n vordem eigenständigen, mehr in sich ruhenden RegiO
nen führte zu wachsendem Verkehr untereinander. Seewege, wie 

I 	 im Mittelmeerraum, standen damr jedoch nicht ZUt Verfügung. 
Es blieb immer nur der Landweg, und der favorisierte das Pferd. 
Die Könige und Fürsten bra uchten es, um effektiver zu regieren,I vor allem für kriegerische Auseinandersetzungen, auch, um sich mit 

I 
Pferdezuchten zu schmücken. Für all das sprechen die damals üb
lichen H ofgestüte. 
Reiterheere entschieden die Schlachten. Die Händler brauchten es 
zum Transport von Waren, die Bauern wegen der vergleichsweise 

I schwereren Böden vor dem Pflug und als sehr variabel einsetzbare 
Zugkrafr. Das Pferd dominierte das gesellschaftliche und wirt
schaftliche Leben. 

I 	 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 I 
aus, um die Pferde für die neu aufkommenden stehenden H eere zu 

I 

schaffen . So bestanden damals teils ständig, teils zeirweilig 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 Wilhelm I. 


I veraniaßt. Eine Vorarbeir dazu war die Drainierung der Niederung 

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

gierenden Brandenburgs richteten vorzugsweise Gestüte in melioI 	 rierten Flußniederungen ein . So auch in der Warthe- und Havel
niederung. 

I Um 1786 waren die brandenburgischen Pferde nach Meinung der 
Domänenkarnmer allerdings immer noch klein und gedtungen, mit 
geringen Ansprüchen und mäßiger Leistung. Von einer Zucht im 

I eigentlichen Sinne, wie beispielsweise im Mi([elmeerraum, konnte 
damals noch keine Rede sein . 

I 

W Europie Stodkowej prawdziwa hodowla koni rozpocze;ta si, 

w epoce karoliriskiej (ok. 751-1012 n.e. ). W 812 r. Karol Wielki 

wydal zafZ'ldzenia 0 hodowli koni i bydra, wedlug kr6rego m.in. 

zakazany byl wywoz ogierow. 

Wladzrwo Karola osiegn<;lo w swiecie zachodnim wiod~C;1 pozycje;. 

Zwi~ek z dot~d samodzielnymi i na siebie nastawionymi regionami 

prowadzil do rosn~cej komunikacji. Drogi morskie, jak ro bylo w 

regio nie sr6dziemnomorskim tu nie mogly zaismiec. Stqd pozostaly 
jedynie drogi l~dowe, a to faworyzowalo konia. Krolowie i ksi~i<;ta 
potrzebowali, by efekrywniej rz~dzic i by wygrywac wojenne starcia, 
przyozdabienia swego splendoru tilie hodowl~ koni. Dokumentuj~ 
to 6wczesne dworskie stadniny. 
Odzialy jazdy konnej rozstrzygaly birwy. Kupcy potrzebowali koni do 
transportu rowarow, a chlopi z powodu trudnych gleb do zapru;gnic;cia 
do pluga i jako bardzo wszechstronne zwierze pociegowe. 
Kon zdominowal iycie spoleczne i gospodarcze. Dlatego wladcy w 
naste;pnychstuleciach nie pozostawiali j uihodowli koni przypadkowi. 
Prowadzilo to od II polowy XVIlw. to tego, ie dworskie stadniny 
nie wystarczaly jui, szczeg6lnie by zaopatrzyc wojska - w tym 
nowopowstaj~cych stalych garnizonow. Tak pojawialy sie; na stale 
i okresowo w naszym regionie elektorskie stadniny w Kostrzynie 
(CüSttin), Fürstenwalde, Wollup i Drezdenku (Driesen). 
I tak na przyklad 0 powstaniu 5tadniny w Trakienach (Trakehnen -
Jasnaja Poli.na) w Prusach Wschodnich zadecydowaledykt Wilhelma 
I z 1732 r. Prace przygotowawcze poczyniono przez regulacj, doliny 
rzeczki Pisy (1726-32). Wladcy Prus-Brandenburgii zakladali swe 
stadniny z upodobaniem na meliorowanych nadrzecznych terenach. 
Tak bylo tei nad Wart~ i Hawel~. 

Okolo 1786 r. brandenburskie konie byly wedlug zdania Kanlery 
Dominialnej, zafZ'ldzaj~cej krolewslq gospodarlq roln~ ndala zbyt 
male i kr<;pe. Malo moina bylo od nieh oczekiwac, a efekty byly 
niskie. 0 typowej selekrywnej pracy hodowlanej, jak ro mialo 
miejsce w obszarze sr6dzlemnomotskim, nie moglo byc pod6wczas 
jeszcze mowy. 
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Tapete flon Sitten, 2. Hälfte des 

14.jahrhttndertr. Alwl'hnitt: 

(Gedruckte Ku.mt : 56) 


Tapera od Sitt:en, druga polowa XIV UJiektt, wycinek 

(drukowana sztuka; 56) 


Die Mark Brandenburg wor nicht von jeher eine Hoch

burg der Pflrdaucht. Kenner der Materie urteilren, 

das läge an der ZusallJmellSetzlll1g der Bef,iilkenmg 

alls aI/eil möglichen SrallJmes- lind Rassenteilef/. 

Deshalb kOllnte sich eine einheirliche Meinung über 

Wert find Ziel da Pjerdezllcht nhht dTl1rlJJetztll, 

im Gegensatz zu Oldenburg und Han nofler. 

(Gett'hichre der Landwil1Schllfi in Brandmlmrg : 150) 


Marchia Brandenbllrgia nie byld ulaCZl/cym 

miejJum hodowli !ami, ZlIawry S4~, ie to uzlei:y 

od miesZlOlej JtntkturJ mie5zkll1ic6w, ktorzy pochodZt/ 

Z rriinych plemion i TIlJ. Nie moglo 5ir przejimowai 

jedllolite zdanie 0 Ivartofci i celu hodowli koni, 

jak !la przykfad w Okl.elJburg i w Hall owerze, 




.J\;T-+ 

Der neue Brand d('J 1895 widereingerichtt'uIJ ZZlcht

gestüts Neustadt iln der Dom. Er wird in waagerechter 
Form aufdrin rechten Hin terschenkel l1HsgejUhrr. 

(Gt'j(hichre der Landwirtschaft in Branden/mlg: J78) 

Ozunczenit nowym pirmem hodowli kord w 
stildn;lIü 10 Net/Jfadt prZ] rz((.(' DoSJt:. Stndnina 

ponownie z05lrda olworZ()1Il1 W roku 1895. Pi(f11ojest 

p% ione POziOIllO Ud prnwym tylnym "dxie kon in. 

Ein grund legender Wandel wurde mit der Gründung des Fried
rich-Wilhelm-Gesrüts in Neusradt/Dosse im Jahte 1787 angestrebt. 
Angesichts reichlicher Mittel konnte es bereits im Jahre 1788 in 
Betrieb genommen werden. Nach einer unrühm lichen Startphase 
began n die Zncht ei nes edlen Reitpferdes mir einem Etat von 100 
Mu(cers(nten. Das Brandzeichen des Gestüts zeigt eine Pfeil, den 
eine Schlange umwindet. Es sind Symbole rur Gewandtheit und 
Schnell igkeit. Solche Tugenden zeichnen auch heute noch das Bran
denburger Pferd aus. 
Das Gesrüt Neustadt (Dosse) ging am 4. November 1992 von der 
Treuhand in das Verwaltungsvermögen des Lan des Brandenburg 
über. Vorwiegend werden hier Hengste für die Reitpferdepopulation 
gezüchtet. 
Der Verbrennungsmotor hat das PFerd von den Straßen und Äckern 
vetdrängt. 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 verfngen weder über Stall noch Fu tter. 
Sie geben ihre Pferde bei Pferdehäfen in Pension. Pfetdehöfe. die 
Pferdehal tnng im Erwerb oder Nebenerwetb sind auch in Branden
butg zu einem Wirrschaftsfaktor geworden. Häl t die Tendenz in der 
Oderregion weitet an. können die Pferdehofbetreiber bald per Zuruf 
miteinander kommunizieren. 
Eine Entwicklung. die auch die Landesregierung erfreut. die das Ag
rar- und Umwelrministerinm sich sogar etwas kos ten ließ. Es finan
zierre die Eratbei tung einer fast 100-seitigen Broschüre. die übet das 
Minisrerium kostenlos bezogen werden kann. 
Der Tirel: "Pferdeland Brandenburg". 

Das H eft informiert über die Entwicklung der Pfe rdezucht in der 

Mark Brandenburg bis hin zu einer bodensrändigen Rasse und stellt 

Stätren des Pferdespofts vor. 

D em Pferdespo rt ist auch die rasch anwachsende Zahl der Pferde 

in Brandenburg zu danken. 1992 waren 16 000 Pferde gemeldet. 

derzeit sind es 30 000. Getragen wird diese Entwicklung von 407 

Reit- und Fahrvereinen mit 16 000 Mitgliedern. 


Ho rst \l7iese. November 2006 
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Zasadnicza zmiana poclyniona zosta!a wraz z zaloieniem w 1787 r. 

Stadniny im. Frydetyka W ilhelma w Neustadt nad Dosse. W oparciu 
o wystarczaj'lce srodki finansowe jui w roku p6iniej paedsi~wzi<;cie 

moglo ruszye. Po niezbyrchwalebnych pocZ<\tkach roypoCZ~to hodowlc; 
szlachernych koni wierzchowych z 100 kobylami zarodowymi. Pi~rno 
wypalane koniom pokaz)'walo w<;ia owinic; tego wok61 strzaly. To 
symbole zr<;cZnoSci i szybkoici. Takie cnory do dzis charakteryzuj'l 
brandenburskie konie. 
Stadnina w Neustadt paeszla 4 listopada 1992 r. z "Ik Urzc;du 
Powietniczego na stan brandenburskiego ZarZ<\du Nieruchomoki. 
Obecnie hodowane s'l tu przede wszysrkim ogiery na potrzeby 
reprodukcji populacji koni wieachowych. 
Silnik spalinowy wyparl konia z dr6g i p61. z iycia spolecznego i 
gospodarczego. 
Tym niemniej liclba prywarnych hodowc6w roinie. paede wszystkim 
rosnie grono ludzi. kt6rych nieprzerwanie ciqgnie do koni. 
Jedni mah dom i gospodarstwo. s tajni~ i paszc;. a z rym wystarcz.aj,!co 
pracy. Inni niedysponuj 'l stajni,! i pasz'!. Oddaj'lswe koniedo konskich 
hoteli . Takie konskie gospodarsrwa jako gl6wne albo poboczne irodlo 
dochod6w staly s i~ rowniei w Brandenburgii wainym elementem 
gospodarki . Jdli tendencja ra utrzyma si<; w Nadodrzu. to prowadZ<\cy 
koriskie zagrody niedlugo b~d~ si<; mogli mi<;dzy sob, nawo1ywac 
przez wlasny plot. 
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Der Pflug im Wandel der Zeiten 

Plug w czasach zmiany 

-~ 

-:-::--= 

Einige ElItlllicklzmgspham l der 

ZlIghakem, auch Krummholz ge"mlnf, 


(1lllldwirtscl}liftlicher Mrt.rchil1 emIJeW1, 1910,' 25) 


mdHcd Z pOI"um jeleni" 

Die Natur baut keine Maschinen, sie baute und baut auch keine 

Pflüge. Maschinen und Pflüge, wie alle 2nderen 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 EnrwickJung 

des Menschen im Verlaufe der Jungsteinzeit, der "Zeit der polierten 

Steine". Sie begann im 8.17. Jahrtause nd v. Christi. 

Die polierten Steine zeigen an , daß der Mensch sich mehr Zeit 

nahm für die Bearbeitung seinet Steinwerkzeuge. Er war auf dem 

Wege, seßhaft zu werden. 

Es entstanden gtößere dötfliche Siedlungsgemeinschaften mit mehr

jährig bewohnten Häusern. Im Umfeld der Siedlungen wurden obe

re Bodenschichten aufgebrochen. um von N atur aus vorhandene 
Vegetation zu zerstören und statt deren die Saat für gewünsch te 
Vegetation, für wild vorkommende Getreidegräser in den Boden 
zu bringen. Wildlebende, bisher nur gejagte Tiere wurden einge
fangen, an die häusliche Nähe gewähnt und gezähmt. Zn nächst 
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 Wirtschafts formen" 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 Natnr 

heraus selbst zu produzieren. 

Die ersten Hilfsmittel, die der jungsteinzeitliche Mensch für das Lo
ckern und Aufwühlen von Bodenschichten nuute, waren der Gra

besrock und der Pflanzstock. Material, das sich dafUr eignete, wurde 
der Namr 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, gefertigt aus 
einet Art Astgabel, wahrscheinlich auch aus Teilen eines Hirschge
weihs. Ein aus Hirschhorn gefertigter Zughaken wurde im Bereich 
von Pfahlbau-Siedlungen gefunden. 
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Al 
Natur. nie buduje maszyn, rowniei nie budowala i nie buduje plugow. 
Maszyny i rym samym plugi, tak jak inne srodki produkcyjnye, byly 
i s~ wyrworami pracy czlowieka, jego r~k, a nade wszystko pracy Fr 
jego umyslu. 
Swoje pierwociny plug ma ju1. w po=\tkach rozwoju czlowieka \V 

pf7.eci'lgu wezesnej epoki kamienia lupanego, a dokladnie kamienia R 
gladzonego. Rozpocz<;la si~ ona w 7-8 rysi~cleciu p.n.e. Nazwa tego 
okresu wskazuje na to, ii 6wczesny cz.lowiek inwesCQwat juz wi~cej R 
czasu w obrobk, swych kamiennych narz<;dzi. I m.in. z tego powodu 
znalazl si<; na dobrej drodze do osiadlego trybu 1.ycia. 
W konsekwencji powstaly wtedy wi<;k;ze osady 0 charakterze A 
wiejskim z zamieszkalymi przez wiele sewn6w domami. Wokol 

nieh naruszono wierzchniq warscw~ gleby, powstrzymujqc wegetacjc: p
naturalnq i zamias( niej wysiewajqc jui swiadomie iyczony material 

siewny, pocz~tkowo np. z dzikich traw zbo1.owych. Zyj~ce dOt~d 
dziko i jedynie odlawiane paez mysliwych zwieCZl,ta zostaly ~ 
ptzyzwyczajone do bliskoki ludzi i udomowione. Pocz~tkowo owce, 
kozy i swinie, a z czasem bydro i jeszcze poiniej konie. 

Te osi'lgnic;cia prehistorycznego czlowieka nazywane s~ "rewolucj~ ,; 
neoliryczn,:(. Opisuje si~ w ten sposob przejscie czlowieka do 
"produkrywnych form gospodarczych". 00 rego momentu rylko ..ofeeta natury byly jedynym rezerwuarem zapas6w dIa czlowieka, 
zarewno zapewnienia iywnosci jak i materialew do prymicywnych 
narz<;dzi. W mlodszej epoce kamienia doszlo do tego, 1.e podstawy 
materialne dot~d opieraj~ce si<; 0 natur, mogly jui byc samodzielnie ~ 
generowane przez ludzi. 


Pierwszymi srodkami pomocniczymi, ktare neoliryczny eztowiek 
 ~ 
stosowal do wzruszania i przekopywania warstw ziemi, byly haczki i 
moryki. Surowce potrzebne do nich uzyskiwano od natury. Metoda 
pracy haczlq, czy morylq prz.ebiegala sekwencyjnie i mozolnie. ~ 
Jedno uderz.enie moryk'( szlo za drugim. Taka praca wymagala w 
calosci u1.ycia ludzkiego wysilku. 
Po haczkach i morykach nadszedl czas na radlice - wczesne radla, 
wykonane z rozwidlonych konarow, a takie prawdopodobnie z 
element6w poroia jelenia. Podobne do kilofa nam,dzia do pracy w 

• 
~ glebie wykonane z poroia sporykane s~ w pobli1.u osad palowych. 

Zgodnie ze sw'l funkcj~ radlice te byly ju1. dwuelementowym 
narz,dziem ptacy. Krotsza cz,sc slu1.yla do spulchniania gleby, ,
dluisza zaS do prowadzenia naru;dzia ludzk~ ",k~. W konsekwencji 

~ 

I 



Ihrer Funktion uach waren solche Haken bereits eiu zweiteiliges fu
beitsiustrumenc. 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 mau ihn aus zwei zweckdienlich bear

I! 
 beiteten Teilen zusammen, wohl auch aus verschiedeneu, zu Teilen 

verschleißfestereu Materialien. 
Der Zughaken in wurde mehrfacher Hinsicht bedeutsam für den 

I weiteren zivilisatorischen Fortschritt. Zum einen steht er für den 
Übergang vom diskontinuierlichen, zum kontinuierlichen Pflügen . 

Zum auderen bot er damit die Möglichkeit, beim Herrichten des 
Bodeus!Ur die Saat die Arbeitskraft des Menscheu mit der Zugkraft 
vou Tieren/Ochsen zu koppeln. Und nicht zuletzt: Die Gruudform 
des Zughakens hat die JaJutausende überdauert und zeichnet sich 
deutlich erkeunbar in der Grundform heutiger Pflüge ab. 
Als ein Muster !Ur die Modifizierung des prähistorischen Zughakens 

I 
 zu eiuem Ackergerät, das die wesenrlichen Komponenten heutiger, 

von Tieren gezogner Pflüge aufWeist, kann der Dabergotzer Joch

sohleuhakeu gel teu. So benanut wurde er uach Überresten, die bei 


I archäologischen Grabungen in Dabergotz bei Neuruppin gefunden 

wurden. Genutzt und offenbar konsrruiert wurde er von Sl awen, 

die nach der Völkerwanderung enrvölkerte Gebiete zwischen Oder 


I 


I uud Eibe als Siedlungsraum in Besitz naJ,men. 

Für seine damalige Verbreitung im Brandenburger Raum sprecheu 

Funde bei archäologischen Grabungeu am Krummen Fenn in Bet


I 


lin- Zehleudorf. Auf dem Gelände einer hochmittelalterlichen Sied

lung wurden Spuren der damaligeu Bodenbearbeitung gefunden. 

Sie beweisen , daß auch hier mit einem Haken gearbeitet wutde, det 

mit großer Wahrscheiulichkeit dem Dabergotzer Jochsohleuhakeu 
ähue!te. 

I 	 Seiner Grundstruktur nach hatte der Dabergotzer Jochsohlenhaken 
einen Vorläufer südlich der Alpen: den antiken Pflug. 
Im Vergleich zum anrikeu Pflug weist der Dabergotzer Jochsohlen

I 


I haken eine grundlegende Neueruug auf: die Schar zu einem schräg

stehenden Scharbrett verlängert. (Detail S. 16) 

Da$ Scharbrett liegt an der Spitze der Sohle an, verengt sich oben zu 

einem Zapfen, der in ein längliches Loch im Krümme! steckt uud 
mittels eines Keils darin fest verankert wurde. 

I 


I 


wykonywane ono bylo z dwoch praktycznie obrobionych CZ<;SCI, 

prawdopodobnie odr~bnych, w duzym stopniu z zsatosowaniem 
odpornych ua scieranie materiahSw. 

Radlice okazaly si~ znacz~ce dia dalszego post~pu cywilizacyjnego. 
Z jednej strany byly I~cznikiem w przejsciu od sekwencyjnego trybu 
pracy do regularnej orh 
Z drugiej strany "Li oferowaly mozliwosc pol~czenia przy obrobce 
gleby pod zasiew pracy czlowieka z si,,\ poci'\gow~ zwierz~t (woI6w). 
I wreszcie: forma podstawowa radlicy przetf\vara rysi<\clecia i daje 
s i~ wyrainie za uwaiyc w zarysach dzisiejszych plug6w. 
Za wzorzec do modyfikacji prehistorycznego radla do urz~dzenia 
rolniczego, ktore w swych zasadniczych komponenrach zblizone jest 
do dzisiejszych, ci'\gniouych przez konie plugow, uchodzic moze 
radIo jarzmowe z Dabergotz. Jego pozosralosci lOstaly odkryte 
przy badauiach archeologicznych w Dabergotz kola Neuruppin. 
Uiywane, ale tei i z pewnosci<\ skonstruowane. byro przez S}owian. 
kt6rzy w wyniku w<;drowek ludow zasiedlili bezludne obszary 
mic;dzy Odr<; a Lab,. 
Za jego razpowszechnieniem na obsurze Brandenburgii przemawiaj'l 
takie zualeziska archeologiczne zn ad Krlllnme Feun w Berlin
Zehlendorf. Na miejscu s!owianskiej osady z doj rzalego sredniowiecza 
odkryto m.in. slady 6wczesnej uprawy gleby. Dowo~ one, ie 
rowuiei rutaj pracowano radlicami, kt6re przyjmuj<\c z duiym 
prawdopodobienstwem mogly przypominac radIo z Dabergotz. 
W swej za<;aduiczej strukturze radro jarzmowe w {ypie Dabergotz 

mialo swego bliskiego krewnego na pludnie od Alp: staroiytny plug. 
W por6wnauiu ze staroiyrnych plugiem egzemplarz rad!a jarz
mowego z Dabergotz wykazuje jednak zasaduicz~ modernizacj~: 

jego redlica lOsta!a przedluiona do formy poprzecznie ustawionego 
lemiesza. 
Lemiesz spoczywa na koncu podstawy i kOl\czy si<; clOpem, kt6ry 
tkwi w podruinym oC\Votze w zagi~ciu i jesr umocowauy za pomoc<\ 
klina na stare. 
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Prof Dr. Heinrich PUJClmer in einer im 

jahre 1910 veriiffintliehteu Festschrift; 

" Wir düifm I/ber wohl annehmen, daß derartige, 

vereinzelt dILl/nd dort tlOrgefilndtme Gerätschaften, 

keinen I/ligernehwl Typus darJtellen, IOlldern könllm 

mit viel mehr Walmcheinlichkeit -vermutm, daß alle 

flTlprünglichen Versuche, einm Pflug zu bauen, darin 

gipjeltm, ehen dlll je nach (Jrtlkhkcit gerade vorhl/n

dene HI/ndgerät in ein Spl/nngerät zu verwandeln. " 

(lalldwirtschaftlühe MdsebineJJ wesen, 1910 ) 
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Dabe rgotzer j ochsohlenhakm 

RI/dlo z Dabergotz: 

Imtiker Pflug 

Pblg z epoki I/ntyku 

Prof dr Heinrich PWL"hner w 

opublikowtlnej w 1910 r. ksiqice: 
"Moiemy z pmwdopodobieilJtwem przyjfjC, ie rakie, 
pojedym,ze znajdowtlne tu i owdzie przyhory nie 
stl/lIowiq jakiego.f ogolnego typtt, 5ffjd moiemy m loiyc 
z powl/zniryJzym przypmzczmiem, Zr wszystkie 
pierwome proby zhudowllflia plugl/ prowndzily 
mial/owicie da dostosowywl/llia dourpllego, podlug 
r.ech wkl/lnych, tlarzfdzil/ rrcznego do zaprzfgu. " 
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Soh" 

Detail des Dnhergotzer jochsohlmhnken 

Szczeg6/y mdltl z Dabel'gotz 

Met'klmhllfger HakenpjlJlg. VOJl 

GmJld aufrek()fUN'llien. 

&komtmoUJ,my lemiesz z M ecklenhwgij 

Das Scha rbrett hatte im Grunde die gleiche Funktiau, wie Schar 
und Sohle des ant iken Plluges. Dessen Schar, die Spitze des Schar
baumes, brach den Bodeu auf, der Scharbaum wälzte ihn zu bei den 
Seiteu der Furche auf. 
Das Scharbrett bringt den Jochsahlenhaken allerdings in eine deut
lich größere Nähe zu den Pflügen unserer Zeit als der autike Pflug. 
Die große Form des Hakens, dessen unterer Teil beim antiken Pflug 
unmittelbar das Lockern und Umwälzen des Bodeus besorgte, ver
lor diese Funktion. Die große Form des Hakens wurde zum Gerüsr 
für das Scharbrett, und die Sohle des Hakens zum stabilisietenden 
Element des Plluges beim PAügen. 
Über das Schöpferturn norddeutscher Bauern und Handwerker läßt 
sich aus dem nebenstehenden Bild mehr herauslesen als Worte zu 
e rklären vermögen. Es zeigt einen HakenpAug, det zum Bestand des 
Museums in Prenzlau gehörte. Im PAugkörper hat sich die Grund
form des Dabe rgotzer ]ochsohleuhakeus erhalten. Der Karren, wäre 
er allS Eisen gearbeitet, könnte durchaus Zubehör eines hellrigen 

KarrenpAuges sein. 
Die Mühen um eiue grundlegende Verbesserung des Jochsohlen
hakens blieben den westlich der Oder siedelnden Slaweu erspart. 
Mit dem BeetpAug wurdeu sie konfroutiert durch Siedler, die dem 
Expansionsdrang deutscher Fürstenhäuser gen Osten folgten. 
Das wesentliche Merkmal des Beetpfluges ist das Streichbrett. Es 
wälzte den VOll der Schar aufgebrochenen Boden nur nach einer 
Seite auf. 
Die wesentliche 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: W ie wird der Boden gelockert, der unter der 
Scholle der ersteu Furche liegt? 
Die Verrichtung dieses Teils der PAugarbeit bringt heure noch jeden 
PAüger ist Schwitzen. der an eiuem LeistuugspAügeu teilnimmr. 
Soll ein Feldstück vou 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 uugepAügtem Boden 
zu liegen. Bei der folgenden Runde wird der PAug so angesetzt, daß 
der Boden unter der Scholle samt der Scholle in die anliegende etste 
und breite Furche zurückgepflügt wird. 
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Lemiesz w eym radle jarzmowym mial w gruncie rzeczy t q sam<\: 
funkcj<; co tadlica z podstaw,! w staroiytnym plugu: radlica 
podorywala gleb" a podstaw,! rozkladala j'! w obie srrony bruzdy. F 
Poprzez lemiesz radIo jarzmowo plasuje si, jednak zdecydowanie 
bliiej plugow naszych czasow nii ow antyczny plug. F(rozmiary i forma radla, ktorego kratsza cz<;sc w plugu antycznym 
zapewn iala zm i~kczen i e j przerzucenie gleby, trac~ tu SW<\ funkcj~. 

Rozmiary radla staj", si, jedynie stelaiem dIa lem iesza, a jego F 
jarzmowa podstawa elementem stabilizuj",cym plug przy praey) 
Wysilki w kierunkll zasadniczej poprawy radla jarzmowego omin,ly 
mieszkaj~c)'ch na zachad od Odry Slowian. Z nowoczdniejszym F 
plugiem do gospodarki zagonowej zostali oni skonfronrowani 
przez osadnikaw, kt6rzy przyszli na ich teteny w slad za ekspansj~ 
wschodll i ~ niemieckiech ksi,!i,!t. F 
Rzeczywista r6inica pluga zagonowego leiala W odkladnicy. 
Odkladala ona bowiem zagarni,t'! przez lemiesz gleb, tylko na F
jedn,! srron,. Zasadnicza nowosc polegala takie na tym, ie za 
pomoc,! odkladnicy gleba odkladana byla wyiej i dodatkowo 
zostawah cz~scjowo przerzucona, bo wyrzucony material wpadal w F 
wypracowan,! wczdniej bruzd,. Tyle 0 ogalnej zasadzie. Problernern 
zas pozostalo to jak spulchniC glebc; pozostal,! pod skib,! pierwszej 
bru'ldy' F 
Opracowallie tego elemenru orki i dzis dn;czy kaidego oracza, hary 
podejmllje si, orki wyczynowej. przy przeciwstawnej orce wobec Fplerwszej bruzdy p!ug musi zostac tak zastosowany, ze lemiesz 
odkrywa zaloni,t,! skib,! gleb,. Lemiesz podrywa grunt, a lei,!ca na 
nim skiba wpada w wyjechan,! wczdniej bruzd,. Kiedy pierwsza f: 
bruzda wyznaczona zostanie w srodku poh, powstaje w ten spos6b 
bruzda da orki w przeciwleglym kierunku i zaorany areal rozszerza 
si, od srodka da kranc6w pola. F 

f 

f 

I 

I 



In den so entstandenen Furchen wird die Pflugarbeit Runde um Run Jd li pierwsza bruzda zas znajdzie si~ na skrajach, ro zaorany obszar 
de fortgesetzt. Das Können des Pflügers zeigr sich. wenn das Zusam rozszerza sie:; ku srodkowi, a (am powstaje (zw. bruzda koncowa.

=i mengeschlagene sich im großen Beet nicht als Buckel abzeichnet. Obie moiliwosci wymagaj~ jednak tzw. przedwywrotkowego i za 
Je breiter das Beet. desto brei ter die Vorgewende und desto länger kaidym p61obrotem PUS[y przebieg. Aby je moi liwie skr6cicdzieli s i~ 

die Leerfahrt. Um diese möglichst kurz zu halten. unterteilt man=i 	 größere Schläge. wodurch mehrere Restfurchen und somit mehrere 
Beete entstehen. Die Vorgewende werden im Ganzen gepflügt. 
Die ersten Beetpflüge hatten ein ebenflächiges Streichbrett aus 
H olz. Um 1820 waren sie im Königreich Württemberg noch weit 
verbreitet. Er gal t als uralt und zerbrechlich und erlaubte nur ein 

• 
I "seichtes" Pflügen. 

Jener Zeit gemäße Beetpflüge brachten die oben erwähnten Siedler 
aus westlichen Regionen in das heutige Brandenburg. Württemberg I wurde in der Folgezeit zu einem Zentrum der ForrenrwkkJung 

landwirtschaftlicher Bodenbearbeitungsgeräte. Den Grundstein da
fu r ergab die Griindung einer land- und fors rwirtschafrlichen Aka
demie in Hohenheim um 1820 . Unter anderem wurde hier intensiv 
an der Entwicklung eines "tüchtig gearbeiteten Pfluges" gearbeitet, 

I der die Scholle bricht und zugleich wendet. 

Als Ausgangsbasis diente der Brabanter Pflug. Der hatte berei ts ei

nen festen eisernen Pflugkörper. iibertraf in der Leistung den alten. 


I 	 in deutschen Landen genutzten Landpflug bei weitem und wurde 
daher von einsichtsvollen Landwirten geschätzt. 
Schritrweise Veränderungen dieses Pfluges ergaben den sogenann

I 


I ten Schrauben pflug. der 1856 in Gebrauch kam.( Abb. der Variante 

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

malige Erfindung. Ähnliche Ausformungen von Schar und Streich 

blech waren auch von Bauern, Handwerkern und Ko nsrrukreuren 
in Amerika. England und Italien enrwickelt worden. 

I 	 In Brandenburg wurden Hohenheimer Pflüge nicht sonderlich hei
misch . Was offenbar mit dem Wirken von Albrecht DanieiThaer 
zu tun hatte. der auf Pflüge favorisierte. die in England enrwickelt 

I 	 worden waren und sich dort durchgesetzt hatten. 

I 
Der Small'sche Pflug paßte offenbar besser in Thaers Konzept. Teile 
"des zu Wiese liegenden" Oderbruchbodens im Vorwerk Königshof 
aufzubrechen und fu r den Anbau von Getreide und Hackfrüchten 
fur die Ochsenmast im Winter zu nutzen. Das Vorwerk Königshof 

I bei A1ttrebbin war 75 Hektar groß und gehörte zum Gut Möglin. 

I 


pole na mniejsze arealy. przez co powStaje wi~cej bruzd koncowych 
i wi~cej zagonow. Przedwyw-rorkowe takie zasadniczo s<\. ostatecznie 

rowniei podorywane. St~d zapewne nazwa ptuga zago nowego. 
Pierwsze plugi zagonowe zaopatrzone bylyw gladkopowierzchni owe 
lemiesze. Okolo 1820 r. w Kr61esrwie W irtembergii byly one 
moeno rozpowszechnione. Jednak uwaiane byly za larwo lamliwe i 
pozwalaly [ylko na "plytki' orke;. 
Z grubsza takie wlasnie plugi sprowadzili osad nicy z zachodniej 
cze;sci Europy na obszar dzisiejszej Brandenburgii. 
Ksi<;srwo W irtembergii stalo si<: w nastc;pnych czasach cenrrum 

pOSte;pU w budowie rolniczych urz~dzeri do uprawy roli. Kamieri 
we;gielny pod [en proces poloiylo zaloienie Akademii Rolniczej i 
Ldnej w H ohenheim w 1820 r. Tutaj pracowano intensywnie m.in. 
nad "pilnie pracujqcymi p/ugami ". ktore orz~c skib~ jednoczdnie by 
j ~ skutecznie obracaly. 
Jako punkt wyjscia postuiyt tu tzw. plug brabancki. Zaopatrzony 
byl on jui w trwaly korpus z ielaza. przebijat sw~ wyd ajnosci~ 

Stare. uiywane w Niemczech plugi i przy [ym ceniony byl przez 
swiadomych rolnikow. Sropniowo wprowadzane w Hohenheim 
ulepszenia brabanckiego modelu doprowadzily do powStania rzw. 
pluga srubowego. ktory wszedl do uiycia w 1856 r. Taki plug zosral 
powszechnie doceniony. nie byl jednak jedyn'l [ak~ konstrukcj~. 
Podobne uksztaltowanie lemiesza i odk1adnicy srworzyli takie 
rolnicy, 	 rzemidlnicy i konstruktorzy w Ameryce, Anglii, ezy 

Wloszech. W Brandenburgii ptugi z Hohenheim niespecjalnie 
zdobyly sobie uznanie. Ma ro prawdopodobnie do czynienia z 
dzialalnosci~ A1brechta Daniela Thaera. FaworyzowaI on bowiem 
ptugi skonsrruowane w Anglii przez Smalla i Baileya. znajduj~c 
swych zwolennikow. 
W idok pluga z Hohenheim w terenie pozwala larwo odkryc jego 
pochodzenie od konsrrukcji prastarych plugow. Przykrc;cony 
przy grz~dzielu korpus ptuga skfadaI si<; w zasadzie z rrzech 
wypracowanych z i elaza elemenr6w: 
przysrubowanej do gr~dziela cz{sci cz%wej 
umieszczonej na lemieszlt i odkladnicy 
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germImischer Beetpßug des Mittelnlterf 
(/""dwirtschafilÜ'be Maschinet1wcsen, 1310: 26) 

Gerrn4liski iredniowieczny plug 

do gospodarki zngonowcj 

Modell einc.r Holullbeimer Pfluges 
(/ondwirfichftjt/iclm Maschinenwt.Sen, 1910: 27) 

Model plZ/gu "Hohenbeimer" 



Hohmheinur Schrattbenpjlttg 
(1011 dl'J' Fllrche1lSeit~ (Detail, oben) 

und drl' ul1Idseire (ree/ue Abb.) 

\flidok pluga irubowego z Hohenheim 
od urollj brttuly (drfal gOJ'llj) 

iod strolJY zirmi (prawo) 

Eimur Schraubenpjlug 
(Dir I1llrzb,mtm AckrrwerkulJgr, 1862: 24 u. 25) 

a lnznyplllg lrubow} 

Die landseirige Ansichr des Hohenheimer Schrauben pfluges Iäßr 
seine Herlei rung aus dem uralren Landpflug deutlich erkennen. 
Zugleich sei darauf hingewiesen, daß der am Grinde! verschraubre 
Pflugkörper aus Eisen und dazu aus drei Komponenten bestand, 
aus dem am Grindel verschraubren Bruststück, an dem Schar und 
Streich blech durch Schraubverbindung derart aufgeserzr sind, daß 
alle drei Komponenten zu einer glarten Fläche verSchmelzen. Diese 
Lösung ergab zugleich einen sich selbst reinigenden PAug. 
Angesichr der sich rasch entwickelnden Industrie lag es nach der 
Enrwicklung dieses Pfluges nahe, alle verbliebenen Holzreile durch 
Eisen zu ersetzen. 
Die Abbildung links zeigr einen schweren eisernen SchraubenpAug 
mir einem dem Schar vorgelegren Sech und mir schleifender Vor
dersrürze. Das Sech vo r Schar und Sueichbrerr schneider die zu 
brechende Scholle landseirig in der Senkrechren vor und gewähr
leister eine saubere Furchenkanre, die Schar löst die Scholle in der 
Waagrechren aus dem Boden und das Srreichbrerr wender die derart 
ausgeschnirrene Scholle zur Furchenseire hin. 
Die schleifende Vordersrürze bewirkr einen besseren Lauf des Pflu
ges und ermöglicht die Einstellung unterschiedlicher PAugtiefen. 
Bei schweren, mehrspännig gewgenen PAügen sind anstelle einer 
Vordemürze zwei auf einer Achse laufende Räder üblich. Solche 
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poprzez irubunek rak, ii wszystkie rrzy e1emenry zlewaj~ s i~ w jedn'l 
gladk'l powierzchn i ~. To rozwi~zanie dawalo jednoczesnie plug 0 1= 
cechach sam oczyszcz'lcych. 

Wobec blyskawicznie rozwij aj~cego sie; przemyslu przerworSrwa 

meralu droga [0 zas"\pienia powstatych e1ementow drewnianych I: 

poprzez ielazne byty bardw krorka. 

Zamieszcwna obok ilustracja pokazuje ci~ki ielazny plug irubowy 

z wystawionym przed lemiesz krojem pluga i ze slizgowym suwa
 •
kiem. Kr6j pluga z lemieszem wzdluinie m~ i przelamuj~ skib, 
poprzecznie, zapewniaj~ czyst~ bruzd" lemiesz oddziela skib , 
poziomo od gruntU, a oddzielnica obraca r'l rak uprzednio wycie;r'l • 
skibe; na stron<; bruzdy. 

Suwaj'lcy sie; wysuni,ry element przedni zapewnia lepszy przebieg 

pluga i umoiliwia ustawianie r6inych gl~bokoSci orki. przy ci,ikich, 
 • 
wielozaprze;gowych plugach ci'lgnionych s[Osowano zwykle w 
miejsce pojedynczego suwaka dwa kola spoczywaj'lce na jednej osi. •Takie plugi nazywamy plugami koleinymi . 

I 

I 

t 



Pflüge werden KarrenpAüge 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=I einer vielfalt von Pflugrypen, worauf hier nur hingewiesen werden 
kann . G ründe dafür waren: 

Anpassung an unterschiedliche Bodenstrukturen; 
Anpassung an sich differenzierende Betriebsgräßen ; 
Anpassung am Wandel der Zugkraft; 
Reduzierung des Energieverbrauchs; 
Minimierung des Verschleißes an bodenaufbrech enden 
und die Scholle füh renden Teilen. 

I 

I Die Thaergedenkstätte in M äglin zeigt ihren Besuchern un ter 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 

I den Engländer Sm all zurück. D as Streichblech dieses Pfluges wurde 
nach einer von Thaer erarbeiteten Schablone verbessert und aus Ei ~ 

sen gegossen. Die Komponenten des Pfluges waren technologisch 

I so ausgelegt, daß sie von geschickten Schmieden beziehungsweise 
Stellmachern nachgebaut werden konnten. 

I Horst Wiese, Novem ber 2 006 

I 

I 

I 

I! 

I 

I 

Plugi kold ne sporykane byly nierzadko tam jui w epoce 
sredniowiecznych plugow drewnianych. 
Dzi~ki formie technologicznej plug sru bowy okazar si~ idealny do 
produkcji przemysrowej. Wszelkie udoskonalenia w obrobce ielaza 
i stali prowadzily w konsekwencji do wyksztakenia s i ~ calej palery 
ryp6w plugow, co moina rylko og61n ie opisa':. 
G16wne powody r6inorodnosci plug6w: 

dopasowanie do roinych struktur glebowych i wymagan kultur; 

dopasowan ie do r6ini~cych si, wielkoici gospodarsrw; 

dopasowanie do przemian sily poci~owej; 


redukcja zuzycia energii; 

minimaHzacja zutycia element6w Of14ccych 

i prowdz~cych po skibie. 


Miejsce Pami<;ci Albrechta Danie1a Thaera w M äglin prezentuje 
zwiedzaj~cym m.in. wiern~ i pefnoformatow~ replik, plug., jaki 
Thaer w pocz~tkachXIX w. preferowarw swym maj~tku i rym samym 
zalecar w calej Brandenburgii . Z,,;by jego konstrukcji wywodz~ si, z 
Anglii z projektow Smalla. OdJdadnica tego pluga zostah ulepszona 
na podstawie szablonu spoez~dzonego pezez Thaera i odlan. z 
ielaza. Komponenry pluga zostaly tak przemyslane, ie mogly byc 
skopiowane przez kaidego umiej,mego kowala lub kolodzi eja. 

:" ,...... ..' .. _.-.. .. 

~ 

D/: A. 7haer~~ Bes("hrtibung der mazbamen /letten 

Aekergtriite, 1. bis 4. Heft. Hal1710ller 1803 bis 1806 

(Gedenkitätte A.D. Than; Möglil1 ; 2006) 


"Opisanie uiyteeznego TJowego Jprzrttl rollIego" 

muor dr A. Thaer, wydane u5ZJ'ty I da 4, 

Hanf/over w ltt.taeh 1803 da 1806 

(miejsee pamip:i A. D. ]brur, Mdg!;n: 2006 
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