


















Vom Wildpferd zum Hauspferd 

Historische Nutzung des Pferdes 

Od dzikiego konia 
do konia domowego 

Historyczne uzytkowanie konia 

DrtJ Oherlehen des mongofüchen Wildpfordcs ist mit 
üher 200 Tieren durch Zucht in einem Zoo geslcherl. 

(DIO V. f Stan,k : 37) 

Pruiyde mongolrkiego konia jm tylko moiliw( 
poprzez hodowl{ W ogrodzie zoologiC'Zllym. 
W taklej hodowli iyje wi{cej jak 200 Izwk 

Das zweite GespannpRügen im Land Brandenburg, ausgerichtet 

vom Freilichtmuseum Altranft, bO( den Besuchern ein Leisrungs

pflügen und eine Pferdeschau zugleich. 

In der Abfolge eines reichhaltigen Programms gingen Pferde nicht 

nur vOt dem Pflug, sondern auch vor einem Karroffel-Schleuder

radroder, vor Kutschen und Kremsern; in der Mehrz.ahl unter 

Särreln 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 

Vorfaluen. Es lebte in prähistorischer Zeit in den weiten Steppen 

und Waldern Eurasiens. Es war ponygroß und stämmig, hatte einen 

zimtgrau bis bräunlichgrau gefarbren Körper mit aufrechtstehender 

Halsmähne, einen schwarzem Aalsrrich, schwarzen Schwanz und 

schwarzgestiefelte Beine. 

Man unterscheidet drei räumlich voneinander getrennt lebende 

Unterarten. Zwei der drei Unrerarren werden auch als Tarpane 

bezeichnet. Der Steppemarpan lebte in den Steppen und Waldstep

pen Südrußlands, der Waldrarpan in den Wilder n Mittel- und OSt

europas. Die dritte Umerart, das östliche Sreppenwildpferd, war im 

mongolischen Raum verbreiter. 

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 Uillwelteinflüsse entstanden die vier Unterfor

men des heutigen Pferdes, das Nordpony, das Tundrenpony, das 

Ramskopferd und das Steppenpferd. 

Ns 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. ]n den von Germanen besiedelren Gebieten hielt es sich 
bis zur ausklingenden Römerzeir. 
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Druga impreza p.t.Orka Zaprz~giemw Brandenburgii zotganizo

wana przez Skansen Altranft jednoczdnie umoiliwila zaprezenro

wa nie gosciom sily konskiej pracy oraz pokaz rych zwietzqt. 

W ramach bogarego programu konie chodzily nie rylko z plugiem, 

ale takie po karroflisku z kopaczk~ gwiazdow~, przed powozem, czy 

"rramwajem konnym"; 

A w swej wi~kszoSci pokazaly pod siodtem na duiym parkurze. 

Pokazane zostaly przewaiaj~ce w tegionie rasy, a takie szereg krzy

i6wek i pozwolily zwiedzaj~cym zaobserwowac takie wsp6l-czesne 
 I 
formy wykorzystania koni. 

JakrOiny jesr kaidy korl w por6wnaniu z drugim, ro jednak wszystkie 

jedno maj" wspolne: konia przewalskiego jako swego przodka. 
 I 
Zyl on w czasach prehistorycznych na rozleglych srepach i w 
lasach Eurazji. Niski jak kuc i przysadzisry, 0 cynamonowo-szarej Ido br~zowo-siwej masci z odstaj"q grzyw" wzdlui szyi, czarn~ 
pt~g~ przez grzbiet, takim ogonem i korlczynami z czarnymi 
"skarpetami". I 
RozrOinia si~ trzy rozdzielone teryro rialnie typy. Dwa z nich nazy
wane s" tarpanami. Tarpan stepowy iyl na stepach i w tundrze 
poludniowej Rosji, rarpan lciny w puszczach Europy Srodkowej I 
i Wschodniej. 
Tezeci podgarunek, wschodn i dziki korl preriowy rozpowszechniony Ibyl na obszarze Mongolii. 

Wzmianki w internetowej encykJopedii Wikipedia m6wi~ jednak, 

ie korl przewalskiego nie jest przodkiem naszego udomowionego 
 I 
konia. Aktualna teoria opiera si~ na za!oieniu, ie "konie polu
dniowe" wzgl~dnie "kuce polnocne" wywodz" si, od dw6ch 
form dzikiego konia, hore przyw~drowaly do Eurazj i z Ameryki 
P6lnocnej. W wyniku dopasowywania si<; do panuj~cych warunkow 
srodowiskowych rozwin<;1y si~ z nich cztery podgrupy dzisiejszych 
koni - kuc polnocny, kuc tundrowy, korl garbonosy i korl stepowy. I 
Bardziej pewna jest wiedza 0 uiytkowaniu dziko iyj~cych koni przez 
czlowieka. IPocz~rkowo byly one chwyrane z powodu poi<jdanego mi<;sa, a 
tilie mleka uzyskiwanego od dzikich koni. Liczne wyst<;powanie 
dzikich koni spowodowal:o wykszralcenie si<; dziedziny konskiego I 
pasterstwa. Na obsza rach zamieszkalych pezez plemiona germanskie 
rozwijalo si, po schylek czasow rzymskich. I 
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Das Pferdehirtenturn in Eurasien überließ die Reproduktiou des Owe wczesne euroazjatyckie pastersrwo koni pozostawialo fepro
Pferdebestaudes der Natur, ebenso die Versotguug der Herden mit dukcj<; zasobow kOrlskich samej naturze, podobnie jak zapewnienie 
Futter. Mit Sicherheit kann davon ausgegangen werden, daß die pokarmu stadom. Z cal,! pewnosci,! moina zaloiye, ie pasterze koni 
Pferdehirten nicht zu Fuß uurerwegs waren, um die Herde zusam nie poruszali si<; jui pieszo, kiedy midi zadbac 0 komplemosc stada, 
men zu halten, um Tiere zum Melkeu auszusondern oder einzufau

.) 
iJ gen. Sie taten das doch wohl zu Pferde. Sie nutzten das Pferd als 

Reittier. 
Die wei tergehende Domestikation des Wildpferdes setzte im 4. Jahr
huudert v. Chrisci ein . Als ältester Nachweis für ein Hauspferd im 
mitteleuropäischeu Raum galt bislang eiu Fund bei Dereivka in det 

iJ Ukraine. 
IU[erne r-Wilcipedia verweis t auf neuereAlvlS-Daten . wonach das bei 

Dereivka gefundeue Tier wahrscheinlich aus der Eisenzeit stammt. 

1I Ein anderer Fund in der Steppeuzoue wird der Sreduy-Stog-Kultur 
-, 

um 4000 v. C hristi zugeschrieben. Es handelt sich um Pferdezähne, 
deren Abuu<zungsetscheinungen auf den Gebrauch von Zaumze ug 
schließen lassen. 

Die frühen nomadischen Völket Zentralasiens erfanden bereits im 


I;! 
3. Jahrhundert v. Chtisti Sattel und Zaumzeug. Inder uud ChiuejJ 

IJ 
sen uu<zen das Pferd zu dieser Zeit als Last-, Reit- und Opfertier. 
Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Reite rbilder, uud zwar als 
Ritzzeichuungen auf Knochen. 

I 

Die älteste und noch erhaltene schriftliche Urkunde über die Hal
tung des Pfetdes als Haustier in der Alteu Welt stammt aus dem 

jj Zweisttomland. Niedergeschri eben wurde sie um das Jahr 2000 vor 
Christi. Zu den Ägyptern gelangten Pferde allerdings erst im 17. 
Jal1rhuudert vor Christi. In Europa setzte die Domestikacion des 

IJ 
Pferdes um 2500 v. Christi in Mittelmakedonien/Nordgriechen
land ein. Das H auspferd fand zunächst jedoch keine große Ver
breitung. 
Die erste Pfetdedarstellung wurde bei Ausgrabungen im Bereich der 
Stadt und Burg Mykene auf det Peloponnes (Süden Griecheulands) 

IJ gefunden. Die Stadt Mykene war in der zwei ten Hälfte des 2. Jahr

iJ 

huudert v. Christi das Zentren det nach iht benannten mykenischen 
Kultur im ägäischen Raum. Nebeu den Produktious- uud Reprä
sentationszen tren dieser Kultur gab es auch ländliche Siedlungen. 
Bodenrelief und Vegeta rion bediugteu deu Ackerbau in Fo rm des 
kleinen Grundbesitzes. Das Pfetd war ptivates Eigentum des Pfer
dehalters, zu Anteilen auch dessen Existenzgrundlage. Die dadurch 

.J 

czy udawali si<; by wydoiC zwietz<;ta, wybierac konkreme sztuki, czy 
by je chwytac. Czynili to prawdopodobnie jui z wysokosci kOrlskiego 
grlbietu. Tak rozpocz<;li oni uiytkowanie konia jako wierzchowca. 
Udomowienie dzikiego konia, tak brzemienne w skurlci nabralo 

tempa okolo 4000 lat p.n.e. Za najstarsze dowody mowi'lce 0 

kouiu udomowionym w obszarze srodkowo-europejskim uchodzi 
znalezisko z Derejewki na Ukrainie. 

W ikipedia wskazuje nadane, wedlugktorych malezionew Derejewce 
relikty si<;gac mog'! epoki lodowcowej. Inne znalezisko z terenow 
stepowych przypisywane jest obszarom kultury Srednego Stogu z 
ok. 4000 Iat p.n.e. Chodzi tu 0 uu;bienie koni, ktore poprzez swe 
slady zuzycia wskazuj<t na swsowanie w~dzidel. 

Wczesne Iudy w<;drowne fuji Centtalnej wynalazly jui w 3000 
Iat p.n.e siodlo i w<;dzidh Staroiytni mieszkaricy Indii i Chin 
w tym czasie uiywali koni jako zw ietz~t poci~gowych, jucznych 
i oliamych. 
Z tej epoki pochod"l pierwsze wizetunki jeidic6w w formie 
rytaw na wyrobach koscianych. NajStatsze zachowane swiadecrwo 
pisane 0 hodowli koni jako zwierz~t domowych w naszej cZ~Sci 

,wiata pochodzi z Mezopotamii. Zapisano je oko lo toku 2000 
p.n.e. Do Egipcjan kOrl tralil dopiero w XVII w. p.n.e. W Eu ropie 
udomowienie konia mialo miejsce okolo 2500 Iat p.n.e. w rejo nie 
srodkowej Macedonii i polnocnej Grecji. Kori domowy jednak nie 
byl pocz'!tkowo szczegolnie rozpowszechniony. 
Pierwsze przedstawienie konia znamy z wykopalisk w miejscn miasra 

i grodu w Mykenach na Peloponezie (poludnie Grecji) Miasto 
Mykeny bylo w II polowie 2 tys i~clecia przed Chrystusem centrum 
nazwanej od niego kultury mykeriskiej w obszarze agajskim. 
Obok centraw produkcyjnych i rezydencjonalnych funkcjonowafy 
tu takie osadywiejskie. Uksztarrowanie terenu i warunki wegetacyjne 
warunkowaly dobre uprawy w ramach ni ewielkich maj'!tkow 
ziemskich. KOrl byl wtedy prywatn~ wlasnoSci~ hodowcy, a w cz~Sci 
podstaw,! jego bytu. Slworzona w ten sposob bliskosc z czlowiekiem 
stala si<; prawdopodobnie powodem dlaczego hodowJa koni pod 
wplywem kultury mykeriskiej osiqgn<;la ai tak wysoki poziom. Takie 
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(De. v.j.S,an,k, 32) 

lv/ari, Kdmpfwagen, lvfosaik um 2500 v. ChriJti 
(VOlke,. an Euphmt und Tigris :Abb.55) 

Mati, woz walki, mozaika okolo 

2500 {at przed Chl'J.ltmem 
(Narody przy Etlfracie i Tygry.rie: ilwtracja 55) 



VigIlette, olme }ahrmllJgabe 
( Herrw der Suppe: 147) 

Plakietka, 	bez podllftia ddry 
(Pan "'py ' 147) 

Der griechische Historiker Xenophol1 schrieb im 4. 
}ahrlml1dert /J. e hr. das Werk "Peri bippikes" 

(" Ober die Reitku/Jst") in der er dds Wissl!Il übu 
pprde ulld Reiten zusallllllentmg. Die meis
ten RRrschläge aUf dieu m Werk hahen noch 

heute GÜlrigkeit. (Wikipedia, Das HaUjpjerd) 

Grecki hiJforyk XenopholJ napisal w IV wieku 
przed ChryituJu lI ksiqikr "Perj IJippisek" 

(" 0 SZfuce jady"). W niej jest Opisdfta calll wiedza 
o korliaeh i jazda komM. Wirkszofi pomdlJikdw 
ma j f.SZCZC wainofi. {Wikipedin. Kml 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 Srand erreichte. Wenngleich das Pferd zu 

Zeiten der Antike nicht als Arbeitstier genu rzt wurde, sondern zu

nächst nur als Zugtier vor zweirädrigen Wagen gelegentlich der Jagd, 

bei Werrkämpfen oder kriegerischen Auseinandersetzungen. 

Der Übergang vom PFerdehirrenrum zur Pfetdezucht 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 Arbeirsge

genstand, zu einem Gegenstand det Bearbeirung und Umfo rmung. 

Der Wandel zum Gebrauch des Pferdes als Reitpferd vollzog sich 

seit dem späten 2. Jahrhundert v. C hristi 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 wat an Schnelligkeit sowohl dem Menschen als all en an

deren Zug- und Reittieren überlegen. Schnell und ausdauernd trug 

es den Menschen jener Zeit über große Weiten. 

W ie hoch das Pferd in der antiken Welt in der Gunst des Menschen 

stand, dafür sreht unter anderem die Vielzahl der Hippodro me, 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 Besuchet. 

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 Gelegen heit geboten, ihre athletischen 

Qualitäten andersartig dem großen Publikum gegenüber nachzu

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

PFerd si tzend, mal neben dem Pferd herlaufend. 

Den Germanen wurde von römischen Schriftstellern bescheinigt, 
deren Pferde seien klein und unansehnlich. Das getmanische Pfer
dehirtentum war sel bst znr Zeir det späten Anrike 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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Fjdli uwzgle;dnimy fakr, i e \V ancyku kon nie byl jeszcze zwierze;ciem 
roboczym, a cylko pocz,tkowo poci;u~owym do dwukolowych 
wozow, okazyjnie uiyvvanym w potowaniach, wyscigach, czy przy F
konfliktach zbrojnych. 
przejscie z pastersrwa koni do ich hodowli wyznacza pocz,\tek nowej 
relacji czlowieka do konia. Jeili pocZ'\ tkowo kon byl dia czlowieka F 
przede wszysrkim dosrarczycielem mie;sa i mleka, tak poprzez 
hodowle; sral sie; dia czlowieka elementen jego pracy, przedmiotem 
obrobki i przeksztalcen. F 
Przemiana w uiytkowaniu konia jako wierzchowca odbyl si<; u schylku 
2 cysi,clecia p.n.e. na pograniczu ancycznego orienru . przy wojennych F 
wydarzeniach w cym rejonie okolo VIII w. p.n.e. ujawnily sie; z calym 
blaskiem dia zwycie;zcow korzysci z dosiadania przez wojownikow 
dobrych wierzchowcow. F 
Kon przewyiszal SW,\ szybkosci, nie cylko czlowieka, ale takie wszysooe 
inne zwiem;ta poci'\gowe, czy wierzchowe. Szybko i wytrwale nosil 
czlowieka tarncych czasow na wielkie odleglosci. F 
Jak wysoce uplasowal sie; kOß w czasach ancycznych niech swiadczy 
m.in . ogromna liczba hipodrom6w, krore Rzymianie stawiali w Fwielu swych miastach. Najbardziej znany byl hipodrom w dawnym 
Konstancynopolu . Zbudowano go w latach 203-330 n.e. i oferowal 
on miejsca siedz,\ce dia 80.000 widz6w. F 
Jakim szacunkiem cieszyli sie; pod6wczas hodowcy i wlasciciele 
koni pokazuje prakcyka powszechna przy wyscigach wierzchowc6w 
i powoz6w. Nagrody dia zwycie;zc6w przypadaly nie jeidicom, F 
czy Powo;Acym, ale posiadaczom sranuj,\cych koni. Jeidicom 
dawano jednak lakie okazje; udowodnienia przed publicznoSci,\ 
swych wlasnych arlecycznych umiej<;lnosci: przy wielobojach - jako F 
kombinacja jazdy wierzchem i biegn,\c obok konia. 
Germanom przypisuje sie; za rzymskimi kronikarzami, ie ich konie ~ 
byly male i niepowrne. I jesr prawdopodobne, ie germariskie 
pasrersrwo koni w tamcych czasach nie wyroslo ponad powi'\Zane 
z natur, uiytkowanie koni. Tu r6wniei konie domowe dlugo i yly , ~ 
obok cych iyj,\cych nadal dziko. Germanie zaprzc;gali konie do 
swych pojazdow kultowych, zjadali ich mic;so lub skladali w ofierze. 
Dopiero po przyj<;ciu chrzeicijansrwa delekrowanie sie; konin,\zosralo ~ 
skutecznie pot~pione, 

F 

f 




11 	 Die Germanen spannten das Pferd vor Kultwagen. verzehrten sein 
Fleisch oder opferten es. Erst nach der Christianisierung war auch 
bei ihnen der Genuß von Pferdefleisch verpönr. ~ Im mittl eren Eutopa setzte die Pferdezucht zur Zeir der Karolinger 
ein (ca. 75 1- 1012). Im Jahre 8 12 erließ Karl der Große eine Vet
o rdnung über Vieh- und Pferdezucht, nach der u.a. die Ausfuhr von~ 
Hengsten verboren war. 

Sein Reich erlangte im Abendland eine Vo rrangstel lung. Der Ver


~ bund vo n votdem eigenständigen, mehr in sich tuhenden Regio
nen fühne zu wachsendenl Verkehr umereinander. Seewege. wie 
im Mittelmeerraum, standen dafür jedoch nicht zur Verfügung. 

~ Es blieb immer nur der Landweg, und der favoris ierte das Pfe td. 
Die Kö nige und Fürsten brauch ten es, um effektiver zu regieren, 

-~ vor allem für kriegerische Auseinandersetzungen, auch, um sich mitI, 
pferdezuchten zu schmücken. Für all das sprechen d ie damals üb
lichen Hofgestüte. 

i~1 	 Reitetheere entschieden die Schlachten. D ie Händler brauchten es 
zum Transport von Waren, die Bauern wegen der vergleichsweise 
schwereren Böden vor dem Pflug und als sehr variabel einsetzbare 
Zugkrafr. Das Pferd dominierte das gesellschafrliche und wirt
schaftliche Leben. 
Deshalb übe rließen die Herrscher im Verlauf der folgenden Jahr
hunderte die Pferdezucht nich t dem Zufall. Vor allem ab der zwei
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts reichten d ie Hofgesrüte nicht mehr 
aus, um die Pfe rde für die neu aufkommenden srehenden Heere zu 
schaffen. So bestanden damals reils srändig, reils zeirweilig kurfürst
liche Hofgestüte in Cüstrin, Fürstenwalde, Wollup und D riesen. 

~ Die Gründung beispielsweise des Gesrücs Trakehnen im ehemali
gen Ostpreußen O,eute Jasnaja Poljana) wurde 1732 von W ilhe1m I. 
veranlaßr. Eine Vorarbeit dazu war die Drainierung der Niederung~ entlang des Flüßchens Pissa in den Jah ren 1726 bis 1732. Die Re
gierenden Brandenburgs richteten vorzugsweise Ges tüte in melio
rierten Flußniederungen ein. So auch in der Wart he- und H avel~ 

~ 
niederung. 

Um 1786 waren die brandenburgischen Pfe rde nach Meinung der 
Domänenkammet allerdings immer noch klein und gedrungen, mit 
geringen Ansprüchen und mäßige r Leisrung. Von einer Zucht im 
eigentlichen Sinne, wie beispielsweise im Mi rtelmeerraum, konnte 

~ damals noch keine Rede sein. 

j 

W Eutopie Srodkowej prawdziwa hodowla koni rozpoczo;la sio; 

w epoce karolinskiej (ok. 751-1012 n.e.) . W 8 12 r. Karol Wielki 

wydal zar",dzenia 0 hodowli koni i bydla, wedlug kr6rego m.in . 

zakazany byl wyw6z ogierow. 

W ladzrwo Karola osi'\gno;lo w swiecie zachodnim wiod'lq pozycjo;. 

Zwi<lJXk l dot"d samodzielnymi i na siebie nas tawionymi regionam i 

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

regionie sr6dziemnomo rskim cu nie mogly zaisrniec. St'ld pozostaly 

jedynie d rogi I,dowe, a ro hlworyzowalo ko nia. Kr610wie i ksi 'li~ta 


potrzebowali, by efek tywniej rz,dzic i by wygrywac wojenne starcia, 

przyozdabienia ,wego splendoru tahe hodowl, ko ni . Dokumemuj;! 

to 6wczes ne dworskie stadniny. 

Odzialy jazdy konnej rozstrzygaly birwy. Kupcy potmbowali koni do 

transportu towarow, a chlopi z powodu trudnych gleb do zaprzo;gni,cia 

do pluga i jako bardzo wszechsrronne zwietze poci'\gowe. 

Kon zdominowal iycie spoleczne i gospodarcze. Dlatego wladcy w 

nasto;pnychstuleciachnie pozostawial i jui hodowli koni przypadkowi. 

Prowadzilo to od II polowy XVII w. to rego, ie dworskie stadniny 

nie wystarczaly jui, szczegolnie by zaopatrzyc wojska - w rym 

nowopowstaj'lcych stalych garnizon6w. Tak pojawialy sio; na srale 

i okresowo w naszym reglonie elektorskie stadniny w Kostrzynie 

(Cüstrin), Fürstenwalde, Wollup i Drezdenku (Driesen). 

I tak na przyklad 0 powsraniu Sradniny w Trakienach (Trakehnen

Jasnaja Poliana) w PrusachWschodnich zadecydowaledykt Wilhelma 

I z 1732 r. Prace przygotowawcze poczyniono przez regulacjo; doliny 

mczki Pisy (1726-32). W ladcy Prus-Brandenburgii zakladali swe 

stadninyz upodobaniem na meliotowanych nad rzecznych terenach. 

T ak bylo tci nad Wart, i Hawel'l. 

O kolo 1786 r. brandenburskie konie byly wedlug zdania Kamery 

D ominialnej , zarz,dzaj'lcej kr6lewsk'l gospodark, roln, ndala zbyt 

male i kro;pe. Malo moina bylo od nich oczekiwac, a efekry byly 

niskie. 0 rypowej selektywnej pracy hodowlanej, jak to mialo 

n1iejsce w obszarze sr6dziemnomorskim, nie mog!o byc pod6wczas 

)eszcze mowy. 
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Tap ete von Sitten, 2. Hälfte du 

14.jdhrIJUnderfj~ A ussdmitt 

(Gedruckte Kunst : 56) 

Tapeta od Sittm, druga p olowa XIV wieku, wycinek 

(drukowal1a sztuka: 56) 

Die JvJark BrrmdmlJttrg w(/r nitü von jeher eine Hoch

Imrg der PjerdeZtfcht. Kumer der Materie urteilten, 

Ms /.iige an der Zwm1Unemetzwlg der &viilkelTUIg 

dUS allm miiglichm Sllmmm- tmd Rd.$mltei/~rt. 


Deshalb kowue sich eine einheitlidu Meinung über 

\\:Ierf und Ziel der PftrdezudJt JlidJt durchsetzen, 

im Gegensatz zu Oldenburg und Hannover. 

(Geschichte der Landwirtschtifi in BrIl11dt:nbUJg: 150) 


Jvlarchitl Brr1ndmburgia nie byltl ZIU1cl'./lcym 

miejscem hodowli kOlli. ZlIdWCY $qdZlJ, it: 10 zaleiy 

od mieIZtlnej Sfrl/kwry mieJzkll1ic6w, klorzy pOI:hotiuj 

z roinych plemio1l i ms. Nie moglo ri{ przej(mowrll 

jed1lolite zdtlflie °wartoki i alu hodowlj kOlli, 

j ak 1Id przyk/tld w Oldmburg i w Htlr/owerze. 




'))--..A;7~ 

Der /let/I! Brand deJ J895 wiedereingerichuren Z ucht
geu üts NetlSflZdl {(I/ da DOJie. Er wird ;1/ wnagt:rechu)' 

Fonn aufdem rechten Hillurschenkel (l fHgefi'ihrt. 
(Geschichte MI' Lalldwirrsch(ift in Bl"flndenbuJ'g: ) 78) 

Ovum::m;e no wym p/(tf/on hodowli kOll i w 
slMnili ie w NewMdt p rzy rzece Dorse. Stadnina 

ponowlIie ZOI/(l/a o(wor,wlla w rok,/ 1895. Pi(tuo jm 

poloZout! poziomo 1/{( prawym ry/nym tldzie konia. 

Ein grundlegender Wandel wurde mir der Gründung des Fried
rich-Wilhelm-Gesrürs in Neusradr/Dosse im Jahre 1787 angestrebt. 
Angesi chrs reichlicher Mirrel konnte es berei rs im Jahre 1788 in 
Betrieb genommen werden. Nach einer unrühmlichen Srarrphase 
begann die Zuchr eines edlen Reirpferdes mir einem Erar von 100 
Mutters{U[en. Das Brandzeich en des Gestüts zeigt eine Pfeil , den 
eine Schlange umwindet. Es sind Symbole für Gewa ndrheir und 
Schnelligkeir. Solche Tugenden zeichnen auch heure noch das Bran
denburger Pferd aus. 
Das GeStür NeuStadr (Dosse) ging am 4. November 1992 von der 
Treuhand in das Verwalrungsvermögen des Landes Brandenburg 
über. Vorwiegend werden hier Hengste für die Reirpferdepopularion 
gezüchtet, 
Der Verbrennungsmoror har das PFerd von den Straßen und Äckern 
verdrängr, aus dem gesellschaftlichen und wirrschaftlichen Leben 
ausgegrenzr. 
Dennoch - die Zahl der privaten pferdehalrer wächst, vor allem die 
Zahl der Menschen, die es immer wieder zu Pferden zieht, 
Die einen haben dafür H aus und Hof, Srall und Futter und mir all 
dem reichlich Arbeit. Andere verfügen weder über Srall noch Furrer. 
Sie geben ihre Pferde bei PFerdehöfen in Pension. Pferdehöfe, die 
Pferdehaltung im Erwerb oder N ebenerwerb sind auch in Branden
burg zu einem Wirtschaftsfaktor geworden. Hälr die Tendenz in der 
Oderregion weirer an, können die Pferdehofberreiber bald per Zuruf 
miteinander kommunizieren . 
Eine Entwicklung, die auch die Landesregierung erfreut, die das Ag
rar- und Umwe1rministerium sich sogar etwas kosten ließ. Es fin an
zierte die Erarbeirung einer fast 100-seirigen Broschüre, die über das 
Ministerium kostenlos bezogen werden kann. 
Der Titel: "PFerdeland Brandenburg" . 
Das H eft informiert über die Entwicklung der PFerdezuchr in der 
Mark Brandenburg bis hin zu einer bodenständigen Rasse und stelIr 
Stätten des Pferdesports vor. 
Dem Pferdesport ist auch die rasch anwachsende Zahl der PFerde 
in Brandenburg zu danken. 1992 waren 1 G 000 PFerde gemeider, 

derzeit sind es 30 000. GerI<lgen wird diese Entwicklung von 407 
Reit- und Fahrvereinen mit 1 G 000 Mirgliedern. 

Horst Wiese, November 2006 
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,• 
Zasadnicza zmiana poczyniona zostah wraz z zaIoieniem w 1787 r. I 
Sradniny im. Fryderyka Wilhelma w Neustadr nad Dosse. W oparciu 

o wystarczaj~ce srodki finansowe jui w roku p6iniej przedsi~wzi~cie I, 
moglo ruszye. Poniezbytchwalebnych po,,",!rkach roypocz,rohodowl<; 
szlachernych koni wierzchowych z 100 kobylami zarodowymi. Pi <; rno 
wypalane koniom pokazywalo w,ia owini<;rego wok61 srrzaly. To ~ •
symbole z"cmoici i szybkoici. Takie enoty do dzis charakreryzuj~ 


branden burskie konie. 

Stadnina w Neustadr przeszla 4 lisropada 1992 t. Z r~k Urz<;du f 

Powierniczego na stan brandenburskiego Zatzqdu Nieruchomosci. 

Obeenie hodowane s~ tu przede wszystkim ogiery na porrzeby 

reprodukcji populacji koni wierzchowych. 
 f 
Silnik spalinowy wyparl konia z dr6g i p61. z Zycia spolecznego i 
gospodarczego. ~ 
Tym niemniej liczba prywarnych hodowc6w rosnie, przede wszysrkim 

rosnie grono ludzi, krorych nieprzerwanie ciqgnie do koni. 

Jedni maj'l dom i gospodarstwo. stajni, i pasz" a z tym wysrarczaj'lco ~ 

pracy. Inni nie dysponuj'lstajni~ i paszq. Oddaj~ swe konie do konskich 

horeli. Takie kOIlskie gospodarstwa jako gl6wne albo poboczne i r6dlo '" 
dochod6w staly si~ towniei w Brandenburgii wainym elemenrem 

gospodarki. JeSli rendencja ra urrzyma si<; w Nadodrzu, ro prowadzqcy 


konskie zagrody niedlugo b,d, si<; mogli mi<;dzy sob~ nawolywac i:... 

pITez wlasny plot. ~ 


-1 

R• 

t 
~ 

~ 

~ 

~ 





Der Pflug im Wandel der Zeiten 

Plug w czasach zmiany 

=_. 
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Einige EmwicklulJgsphflJm des 

Ztlghllk~m, auch Krummholz genannt. 


(la7ldwirl1chaftlitbu MnschhulluJewl. 19/0: 25) 


rad/ica z poroia je/.mia 

Die Natur baue kei ne Maschinen) sie baure und baut auch kei ne 
Pflüge. Maschinen und Pflüge, wie alle 2nderen Arbeirsmictel, wa
ren und sind Produkte der Arbeir des Menschen, der H and-, vor 
allem aber der Kopfarbeit. 
Seinen prähiswrischen Ursprung hat der Pflug in der Entwicklung 
des Menschen im Verlaufe der Jungsreinzei r, der "Zeir der polierten 
Sreine" . Sie begann im 8.17. Jalhrtausend v. Ch risri. 
Die polierten Steine zeigen an, daß der Mensch sich mehr Zeir 
nahm für die Bearbeitung seiner $reinwerkzeuge. Er war auf dem 
Wege, seßhaft zu werden . 

Es emsranden größere dörfliche Siedlungsgemeinschaften mir mehr

jährig bewohnren 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 Leisrungen des prähistorischen Menschen werden auch als 
neolithische Revolution bezeichnet. Womit der Übergang des Men 
schen zu "produktiven Winschafrsformen" umschrieben wird. Vor
dem war das Dargebot der Natur die einzige Provianrkammer des 
Menschen, sowohl für die Versorgung mit Nahrungsgut als auch 
hinsichtlich der Materiali en für primitive Werkzeuge. In der Jung
steinzeit ging er dazu über) sein mate rielles Leben aus der N acur 
heraus selbst zu produzieren. 
Die ersten Hilfsmittel, die der jungsteinzeitliche Mensch für das Lo
ckern und Aufwühlen von Bodenschiehren nutzte, waren der Gta
bestock und der Pflanzstock. Material, das sich dafür eignete, wurde 
der Natur entnommen. 
Der Arbeitsvorgang mit Grabestock oder Pflanzsrock verlief diskon
tinuierlich. Einem Stich mit dem Grabestock folgre der nächste. 
Alle Abläufe dieser Arbeit setzten den Einsatz der Arbeitskraft des 
Menschen voraus. 
Dem Gtabestock und Pflanzstock folgte der Zughaken, gefertigt aus 
einer Art Astgabel, walhrscheinlich auch aus Teilen eines H irschge
weihs. Ein aus Hirschhorn gefertigter Zughaken wurde im Bereich 
von Pfalh lbau-Siedlungen gefunden. 
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p
Natura nie buduje maszyn, r6wniei. nie budowala i nie bud uj e plug6w. 
Maszyny i rym samym plugi, rak jak inneirodki produkcyjnye, byly 
i s~ wytworami pracy czlowieka, jego r~k, a nade wszystko pracy "~ 
jego umyslu. 

Swoje pierwociny plug ma jui w pocz~tkach tOzwoju czlowieka w 

przeci<\gu wczesnej epoki kamienia lupanego, a dokfadnie kamienia ~ 

gladzonego. Rozpocu;la si~ ona w 7-8 tysi~cleciu p.n.e. Nazwa tego 

okresu wskazuje na (0, ii. owczesny czlowiek inwesrowal jui wü;cej ~ 

czasu w obrobke; swych kamiennych narzc;dzi. I m.in. z rego powodu 
znalazl sie; na dobrej drod7.e do osiadlego trybu iycia. ,.
W konsekwencji powstaly wredy wie;ksze osady 0 chatakterze 
wiejskim z zamieszkalymi przez wiele sezonow domami. Wok61 
nich naruszono wicrzchni~ warstw<; gleby, powStrzymuj~c wegetacje; 
nacuralnq i zamiast niej wysiewajqc jui Swiadomie iyczony mareriat ~ 
siewny, pocz~rkowo np. z dzikich traw zbozowych. Zyj~ce dor~d 
dziko i jedynie odlawiane p= mysliwych zwierz<;ta zostaly 
przyzwyczajone do bliskosci ludzi i udomowione. Pocz~tkowo owce, ~ 
kozy i swinie) a z czasem bydlo i jeszcze p6iniej konie. 
Te osi<\gni<;c ia prehisrorycznego czlowieka nazywane s~ "rewolucj~ ~ 
neoliryczn~". Opisuje sie; w ren spos6b przejicie czlowieka do 
"produkrywnych form gospodarczych". 00 tego momentu tylko 
ofena natury byly jedynym rezerwuarem zapasow dIa czlowieka, 
zarowno zapewnienia iywnosci jak i marerialow do prymitywnych 
narz<;dzi. W mlodszej epoce kamienia doszlo do tego, ie podstawy I'T' 
marerialne dor~d opieraj~ce si<; 0 narur<; mogly jUi byc samodzielnie 
generowane przez ludzi. 
Pierwszymi srodkami pomocniczymi, kco re neoli tyczny czlowiek 
srosowal do wLfuszania i przekopywania warsrw ziemi, byly haczki i R 

l 

motyki . Surowce potrzebne do nich uzyskiwano od natury. Meroda 
pracy haczk~ , czy motyk~ przebiegala sekwencyjnie i mozolnie. 8Jedno uderzenie motyk~ szlo za drugim. Taka praca wymagala w 

caloki uzycia ludzkiego wysilku . 

Po haczkach i motykach nadszedl czas na radlice - wczesne raella, F+ 

wykon ane z rozwidlonych konar6w, a rakie prawdopodobnie z 

" " 


elementow poroz. jelenia. Podobne do kilofa narz,dzia do pracy w 


glebie wykonane z poroza spotykane s~ w poblizu osad palowych. F 

Zgodnie ze sw~ funkcj~ radlice re byly juz dwuelementOwym 

narz<;dziem pracy. Kr6rsza cz<;sc sluzyla do spulchnian ia gleby, 
 ~ dluisza zaS do prowadzenia narz<;dzia ludzk~ r,k~. W konsekwencji 

J! 



• Ihrer Funktion nach waren solche Haken bereits ein zweiteiliges Ar

• 

beitsinsrrumem. Das kürzere Teil diente dem Lockern des Bodens, 

das längere Teil der Führung des erSteten Teiles dUtch die menschli
che H and. In det Folge setzte man ihn ans zwei zweckdienlich beat

• beiteten Teilen zusammen, woht auch aus verschiedenen, zu Teilen 

verschleißfesreren Materialien. 

• 
Der Zughaken in wurde mehrfacher Hinsicht bedeutsam für den 
weiteren zivilisarorischen Fonschrirr. Z um einen steht er für den 

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

• 
; von Tieren/Ochsen zu koppeln. Und nicht znletzt: Die Grundfotm 

des Zughakens hat die Jahrtausende überdauert und zeichnet sich 
deutlich erkennbar in det Grundfotm heutiger Pflüge ab. 
Als ein Muster für die Modif1.zierung des ptähistorischen Zughakens 
zu einem Ackergerät, das die wesentlichen Komponenten heuriger,

I 	 von Tieren gezogner Pflüge aufweist, kann der Dabergotzer Joch
sohlenhaken gelten. So benannt wurde er nach Übettesten, die bei 
archäologischen Grabungen in Dabergotz bei Neuruppin gefunden 

I 


I wurden. Gemnzr und offenbar konstruierr w urde er von Slawen, 


die nach der Völkerwandetung entvölkerte Gebiete zwischen Odet 

und Eibe als Siedlungsraum in Besitz nahmen. 


I 


Für seine damalige Vetbreitung im Brandenburger Raum sprechen 

Funde bei archäologischen Grabungen am Krummen Fenn in Ber

lin- Zehlendorf. Auf dem Gelände einer hochmi rrelalterl ichen Sied

lung wurden Sputen det damaligen Bodenbearbeitung gefunden. 
Sie beweisen, daß auch hier mit einem Haken gearbei tet wurde, det 

I 	 mit großet Wahrscheinlichkeit dem Dabergotzer Jochsohlenhaken 
ähnelte. 
Seiner Grundstruktur nach hatte der Dabergotzer Jochsohlenhaken 

11 	 einen Vorläufer südlich der Alpen: den amiken PRug. 
Im Vergleich zum amiken Pflug weist der Dabetgotzet Jochsohlen
haken eine grundlegende Neuerung auf: die Scha r zu einem schrägg 
stehenden Scharbrett verlängert. (Detail S. 16) 
Das Scharbrett liegt an der Spitze der Sohle an, ve rengt sich oben zu 

g einem Zapfen, der in ein längliches Loch im Krümmel steckt und 
mittels eines Keils darin fes t veranken w urde. 

u 

I 


wykonywane ono bylo z dwach praktycznie obrobionych CZ<;SCI, 
prawdopodobnie odr<;bnych, w dniym sropniu z zsatosowaniem 
odpornych na scieranie mareriaI6w. 
Radlice okazaty si<; znacz~ce dIa dalszego post~pu cywilizacyjnego. 
Z jednej strany byty l~czn ikiem w ptzejsciu od sekwencyjnego trybu 
pracy do regularnej orki. 
Z drugiej strony zas oferowaty moiliwosc pol~czenia przy obrabce 
gleby pod zasiew pracy czlowieka z sil~ poci~ow~ zw ier~t (wolaw). 
I wreszcie: forma podstawowa radlicy przetrwala tysi~clecia i daje 
si~ wyrainie zauwaiyc w zarysach dzisiejszych plug6w. 
Za wzorzec do modyfikacji prehisrorycznego radla do urz~dzenia 
rolniczego, kt6re w swych zasadniczych komponenrach zbliione jest 
do dzisiejszych, ci~n ionych przez konie plugaw, uchodzic moie 
radIo jarzmowe z Dabergotz. Jego pozostalosci ZOStaty odkryte 
ptzy badaniach archeologicznych w Dabergotz kolo Neuruppin. 
Uiywane, ale tei i z pewnosci<\. skonsrruowane, bylo przez Slowian, 

krarzy w wyniku w,drawek ludaw zasiedlili bezludne obszary 
mi<;dzy Odt<; a Lab~. 
Za jego rozpowszechnieniem na obszarze Brandenbnrgii przemawiaj<l 
takie znaleziska archeologiczne znad Krumme Fenn w Ber~n

Zehlendorf. Na miejscu slowianskiej osadyz dojrzalego sredniowiecza 
odkryro m.in. slady 6wczesnej uptawy gleby. Dowod~ one, ie 

rowniei ruraj pracowano radJicami~ krore przyjmuj,\c z duZym 
prawdopodobiensrwem mogty ptzypominac radIo z Dabergotz. 
W swej zasadniczej strnkrurze radio jarzmowe w typie Dabergotz 
mialo swego bliskiego ki-ewnego na pludnie od Alp: staroiytny plug. 
W potawnaniu ze staroiyrnych plugiem egzemplarz radla jarz
mowego z Dabergotz wykazuje jednak zasadnicz~ modernizacj<;: 
jego redlica zostala przedluiona do formy poprzecznie ustawionego 
lemiesza. 

Lemiesz spoczywa na konen podstawy i konczy si<; czopem, ktary 
rkwi w podluznym orworze w zagi~ciu i jest umocowany za pomoc<l 
klina na srale. 
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Prof Dr. Heinrich Puschner in einer im 


Jtlhre 1910 veröjfemlichre/l Festrchrift: 

" Wir dÜlfin aber woh/ annehmen, daß dUll11ige, 


vereinult da lind dort vorgefundene Gerälscht1fun, 

ktilJtIl allgemeinen 1Jpw darstellen. rondem kiiJmm 

mit via mehr Wnhrjl:heilllichkeit ,/ermuUIl, dalalle 


ursprünglichen Verwehe, einen Pflug zu bauen, darill 

gipftlull. eben das je nach Örtlichkeit gemde tJ()/,ht1l1
dene Hnndgmir in ein Spon"gerät Z1l tJerultwdeln, " 

(wndwirrschnftliche Mdschinenwewl, 1910) 
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Dnbtrgoru1"Jochsohlenhnken 

Radio z Dabergorz. 

antiker Pflug 

Nug z ~poki Ilntyku 

Prof dr Heinrich PmchTier w 

op'lblikowanej LV 1910 r. kJiqice: 
"Aloümy Z prtlwdopodobieiiItwem przyjqi, ie fttkie, 
pojedyncu znajdolUnlle fit i dwdzie przybory lIie 
!lanowfq jl1kiegoi ogolnego typ1l, stlfd moielllY ZR/oiyc 
z powail1iejszym przypuszezeniem, ie Ulszystkie 
p;erwofne prob, zbudownnio plugn prowl1dzily 
milll10wicie do dOItO;OWYWfl"ill dost{pl1ego, podhlg 
cech lokalnyd" nnrzrdzio r(czmgo do Ulprzrgu . .. 
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Sohle 

Demi! des Dab(/gotzerJocbsobl~tl hflken 

Szczegofy mdla z Dabergotz 

Mecklen burger Hakenpflug, von 
Grund Ollrekonstruiert. 

RekonstrtJ()wony lemiesz z Mecktt!1Jbltrgii 

D as Scharbren hane im Grunde die gleiche Funktion, wie Schar 
und Sohle des anriken Piluges. Dessen Schar, die Spitze des Schar

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

Seiren der Furche auf. 

Das Scharbrett bringr den Jochsohlenhaken allerdings in eine deur

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

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

unmittelbar das Lockern und Umwälzen des Bodens besorgre, ver

lor diese Funkrio n. Die große Form des Hakens wurde zum Gerüst 
für das Scbarbrett, und die Sohle des Hakens zum srabilisierenden 
Element des Pfluges beim Pflügen. 
Über das Schöpferturn norddeutscher Banern und Handwerker Iäßr 
sich aus dem nebensrehenden Bild mehr herauslesen als Worte zu 
erklären vermögen. Es zeigr einen Hakenpflug, der zum Besrand des 
Museums in Prenzlau gehörte. Im Pilugkörper hat sich die Grund
form des Dabergorzer Jochsohlenhakens erhalren. Der Karren, wäre 
er aus Eisen gearbeiret. könnte durchaus Zubehör eines heurigen 
KarrenpAuges sein . 
Die Mühen um eine grundlegende Verbesserung des Jochsohlen
hakens blieben den wesrlich der Oder siedelnden Slawen erspart . 
Mir dem Beerpflug wurden sie konfrontiert durch Siedler, die dem 
Expansio nsdrang deutscher Fürsrenhäuser gen O sten fo lgten . 
Das wesenrliche Merkmal des Beerpfluges isr das Stteichbrerf. Es 
wälzte den von der Schar aufgebrochenen Boden nur nach einer 
Seite auf. 

Die wesenrliche Neuerung: Durch das Streichbrett wurde der Boden 

höher aufgewälzr und reils gewender, da das aufgeworfene Erdema

terial in die zuvor ausgefahrene Furche fi el. So das Grundprinzip. 

Das Problem dabei: Wie wird der Boden gelockerr, der unrer der 

Scholle der ersren Furche liegr? 

Die Verrichtung dieses Teils der pflugarbeir bringr heute noch jeden 

Pflüger ist Schwitzen , der an einem Leisrungspflügen teilnimmr. 
Soll ein Feldsrü ck von der Mitte aus gepflügr werden, dann wird 
nach der ersten Furche in Gegenrichtung die zweire Furche so ge
serzr, daß eine doppelt breire Furche entsrehr. Die Schollen kom
men beidersei rs der Doppelfurche auf jeweils ungepllügrem Boden 
zu liegen. Bei der folgenden Runde wird der Pflug so angesetzt , daß 
der Boden unrer der Scholle samr der Scholle in die anliegende ersre 
und breire Furche zurückgepflügr wird. 

Lemiesz w rym radle jarzmowym mial w gruncie rzeczy q sarn q 
funkcj~ co radlica z podsraw'l w sraroi yrn ym p}ugu: radlica 

podorywala gleb" a podsraw'l rozldadala j'l w obie srrony bruzdy. 

Poprzez lemiesz radio jarzmowo plasuje s i ~ jednak zdecydowanie 

bliiej plugow naszych czasow nii ow anryczny plug. 

(rozmiary i forma radla, krorego krorsza cz~sc w plugu anrycznym 

zapewniala zmi~kczenie i przerzuceni e gleby, traq ru SW<\ funkcj~. 


Rozmiary radla staj'l si, jedynie srelaiem dia lemiesza, a jego 

jarzmowa podsrawa elemenrem srabil izuj 'lcym plug przy pracy) 

Wysilki w kierunku zasadniczej poprawy radla jarzmowego omin~ly 


mieszkaj,!cych na zachOd od Odry Slowian. Z nowoczeSniejszym 

ptugiem da gospodarki zagon owej zostali oni skonfrontowani 
przez osadnikow, krorzy przyszli na ich rereny w slad za ekspansj,! 
wschodniq niemieckiech ksürlqt. 
Rzeczywisra roi nica p}uga zagonowego leiala w odldadnicy. 
Odkladala ona bowiem zagarni,r ,! przez lemiesz gleb, rylko na 
jednq st[on<:. 7....asadnicza nowosc polegata rah e na tym, ze za 
pomoq odkladnicy gleba odldadana byla wyiej i dodarkowo 
zosrawala cz~sciowo przerzucona, bo wyrzucony materia! wpadal w 
wypracowan'l wczdniej bruzd,. Tyle 0 ogolnej zasadzie. Problemem 
zas pozosralo ro jak spulchnic gleb<; pozosralq pod skib,! pierwszej 
bruzdy' 
O pracowanie rego elemenru orki i dzis dn;czy kaidego oracza, kt6ry \ 
podejmuje si <; orki wyczynowej. Przy pf7.eciwsrawnej orce wobec 
pierwszej bruzdy plug musi zDsrac rak zasrosowany, i e lemiesz t
odkrywa zalani<;r,! skib,! gleb,. Lemiesz podrywa grunt, a lei ,!ca na 
nim ski ba wpada w wyjechan'l wczeSniej bruzd <; . Kiedy pierwsza 

11bruzda -wyz.naczona zostanie w srodku pola , powsraje w ren spos6b Ij 

bruzda do orki w przeciwleglym kierunku i zaorany areal rozszerza 
si<; od srodka do krancow pola. tt 
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I 	 In den so en(5[andenen Furchen wird die PAugarbeit Runde um Run
de fortgesetzt. Das Können des PAügers zeigt sich, wenn das Zusam
mengeschlagene sich im großen Beet nicht als Buckel abzeichnet. 

I 

I Je breiter das Beet, desto breiter die Vorgewende und desto länger 
die Leertahrt. Um diese möglichst kurz ZU halten, unterteilt man 
größere Schläge, wodurch mehrere Restfurchen und somit mehrere 
Beete entstehen. Die Vorgewende werden im Ganzen gepAügt. 

Die ersten BeetpAüge hatten ein ebenAächiges 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" PAügen. 
Jener Zeit gemäße BeetpAüge brachten die oben erwähnten Siedler 
aus westlichen Regionen in das heutige Brandenburg. Württemberg 

I wurde in der Folgezeit zu einem Zemrum der Fortentwicklung 
landwirtschaftlicher Bodenbearbeitungsgerä<e . Den Grundstein da
für ergab die Gründung einer land- und fonotwirtschaftlichen Aka

I demie in Hohenheim um 1820. Unter anderem wurde hier intensiv 
an der Entwicklung eines "tüchtig gearbeiteten Pflug,," geatbeitet, 
der die Scholle bricht und zugleich wendet. 

I 	 Als Ausgangsbasis diente der Brabanter PAug. Der hatce bereits ei
nen festen eisernen PAugkörper, übertraf in der Leistung den alten, 
in deutschen Landen genutzten LandpAug bei weitem und wurde 

I 


I daher von einsichtsvollen Landwirten geschätzt. 

SdHitrweise Veränderungen dieses PAuges ergaben den sogenann

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

S 2 auf Seite 18 oben). Dieser PAug war jedoch keine welrweit ein
malige Erfindung. Ähnliche Ausformungen von Schar und Streich

I 	 blech waren auch von Bauern, Handwerkern und Konstrukteuren 
in Amerika, Engla nd und Italien enrwickelt worden. 
In Brandenburg wurden Hohenheimer PAüge nicht sonderlich hei

w 	 misch. Was offenbar mit dem Wirken von Albrecht Daniel Thaer 
zu tun hatte. der auf Pflüge favorisierte, die in England entwickelt 
worden waren und sich don durchgeserzr hatten. 

I 

I Der Small'sche Pflug paßte offenbar besser in Thaers Konzept, Teile 
"des Zu WIese liegenden" Oderbruchbodens im Vorwerk Königshof 
aufzubrechen und für den Anbau von Getreide und Hackfrüchten 
für die Ochsen mast im Winter zu nutzen. Das Vorwerk Königshof 
bei Alttrebbin war 75 Hektar groß und gehörte zum Gut Möglin.

I 
0\ 

Jdli pierwsza bruzda zai znajdzie sie; na skrajach, to zaorany obszar 
rozszerza siey ku srodkowi, a tarn powstaje tzw. bruzda koncowa. 
Obie moiliwoSci wymagaj~ jednak tzw. przedwywrotkowego i za 
kaidym p6!obrotem pusry przebieg. Aby je moiliwie skr6ck dzieli sie; 
pole na mniejsze arealy, przez co powStaje wiC;cej bruzd koncowych 
i wi<ycej zagon6w. Przedwywrotkowe rakie zasadniczo S<\ osratecznie 
rowniei podorywane. St~d zapewne nazwa pluga zagonowego. 
Pierwsze plugi zagonowe zaopatrzone byly w gladkopowierzchniowe 
lemiesze. Okolo 1820 r. w Kr61esrwie Wirtembergii byly one 
mocno rozpowszechnione. Jednak uwaiane byly za larwo lamliwe i 
pozwalaly rylko na "plytk:!' ork,. 
Z grubsza takie wlasnie plugi sprowadzili osadnicy z zachodniej 
cz,Sci Europy na obszar dzisiejszej Brandenburgii . 
Ksie;srwo Witcembergii scalo si, w naSt,pnych czasach centrum 
POstc;pu w budowie tolniczych u~dzen do uprawy roli . Kamien 
w,gielny pod ten proces poloiylo zaloienie Akademii Rolniczej i 
Leinej w Hohenheim w 1820 r. Tutaj pracowano intensywnie m.in. 
nad "pilnie pl'acujqcymi plugami", hore orz,c skib, jednoczeinie by 
j~ skutecznie obracaly. 
Jako punkt wyjscia posluiyl tU tzw. plug brabancki. Zaopatrzony 
byl on jui w rrwaIy korpus z i elaza, przebijal sw4 wydajnoici~ 
stare, uiywane w Niemczech plugi i przy rym ceniony byl przez 
iwiadomych rolnikow. Stopniowo wprowadzane w Hohenheim 
ulepszenia brabanckiego modelu doprowadzily do powstania tzw. 
pluga irubowego, kt6ry wszedl do uiycia w 1856 r. Taki plug zostal 
powszechnie doceniony, nie byl jednak jedyn, tak, konstrukcj;l. 
Podobne uksztaltowanie lemiesza i odkladnicy stwotzyli takie 
rolnicy, rzemieslnicy i konstruktorzy w An1eryce, Anglii, czy 
Wloszech. W Brandenburgii plugi z Hohenheim niespecjalnie 
zdobyly sobie uznanie. Ma tO prawdopodobnie do czynienia z 
dzialalnoSci~ Albrechta Daniela Thaera. Faworyzowal on bowiem 
plugi skonstruowane w Anglii przez Smalla i Baileya, znajduj~c 

swych zwolennik6w. 
Widok pluga z H ohenheim w terenie pozwala latwo odkryc jego 
pochodzenie od konstrukcji prastarych plug6w. Przykr,cony 
przy g~dzielu korpus pluga skladal sie; w zasadzie z trzech 
wypracowanych z ielaza element6w: 
przysrubowanej do gqdziela czrfci czu/mve} 
umieszczonej na femieszu i odkladnicy 

... ~IJ"
I 	 ~ :;-~:jt~ 
gt nfl41lischer Beetpjlug du Mittelnlten 
(landUlirtJ"hnftliclu Mf/Schilltl/weun, /9/0. 26) 

Ctrmm1Jki iredniolllieczlIJ plug 
da gospodarki zagoIJowq 

Modell eines Hobenheinul' Pflllgts 
(fandwirtJ"chajtlir.lm Mflschil/tl/wesm, 1910: 27) 

Model p/ugu "Hohenheimer" 

http:fandwirtJ"chajtlir.lm


HohenJleimer Schraltbenpftug 
von der FurcheJlSeite (Detail oben) 

und der LlIlldreite (rechte Abb.) 

Widok pluga fm bowego z Hohenheim 
od mWlJ brttzdy (defa! gorny) 

iod strollY z iemi (prawo) 

Ei5eJW ' ScJmwbmpjlu.g 
(Die Ilurzbanun Ackerwerkzeuge, /862 .. 24 u. 25) 

Zelazny plug fmbowy 

Die landseitige Ansieh , des Hohenheime, Schraubenpfluges läß, 
seine Herleirung aus dem uraJren Landpflug deutlich erkennen. 
Zugleich sei darauf hingewiesen, daß der am Grinde! verschraub« 

Pflugkörper aus Eisen und dazu aus drei Komponenten besrand, 

aus dem am Grinde! verschraubten Bruststück, an dem Schar und 
Screichblech durch Schraubverbindung dera" aufgese,z, sind, daß 
alle drei Komponenten zu einer glatten Fläche verschmelzen. Diese 
Lösung «gab zugleich einen sich selbst reinigenden Pflug. 
Angesich , der sich rasch enewickelnden lndusrrie lag es nach der 
Enrwicklung dieses Pfluges nahe, alle verbliebenen H olzteile durch 
Eisen zu erserzen. 
Die Abbildung links zeigr einen schweren eisernen Schrauben pflug 
mi, einem dem Scha, vorgelegren Sech und mir schleifender Vor
dersrürze. Das Sech vor Schar und Streichbrert schneider die zu 
brechende Scholle landseirig in der Senkrechten vor und gewähr
leisret eine saubere Furchenkanre, die Schar löst die Scholle in der 
Waagrech,en aus dem Boden und das Srreichbre[[ wende< die dera[[ 
ausgeschnirtene Scholle zur Furchenseice hin. 
Die schleifende Vorderseü,ze bewirk, einen besseren Lauf des Pflu
ges und ermöglicht die Einstellung unterschiedli cher PAugtiefen. 
Bei schweren, mehrspännig gezogenen Pflügen sind anstelle einer 
Vordecs 'ürze zwei auf einer Achse laufende Räder üblich. Solche 

18 

poprzez srubunek ,ak, ii wszystkie rrzy e!emency zlewaj~ sie; w jedn~ 
gladk~ powierzchni<;. To rozwi~anie dawalo jednoczesnie plug 0 

cechach samoczyszCZ<jcych. 
Wobec blyskawicznie rozwijaj~cego si<; przemysnl przeewocsewa 
metaJu droga tO zasr~pi enia pozos ralych elemenr6w drewnianych 
poprzez ielame byly bardzo kro,ka. 
Zamieszczona obok ilustracja pokazuje ci<;i ki ielazny plug srubowy 
z wysrawionym przed lemiesz krojem ptuga i ze slizgowym suwa
kiern. Kroj pluga z lemieszem wzdnlinie <n'l i przelamuh skib, 
poprzecznie, zapewniaj'l czy",! bruzd" lemiesz oddziela skib, 
poziomo od gruncu, a oddzielnica obraca q rak uprzednio wyci<;,'l 
skib, na mon, bruzdy. 
Suwaj'lCY si<; wysuni<;cy elemenc przedni zapewnia lepszy przebieg 
pluga i umoiliwia usrawianie rMnych gle;bokosci orki. Przy ci,ikich, 
wielozaprz<;gowych plugach ci'lgnionych s[Qsowano zwykle w 

miejsce pojedynczego suwaka dwa kola spoczywaj 'lce na jednej osi. 
Takie plugi nazywamy plugami koleinymi. 

t 
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Pflüge werden KarrenpHüge genannt. KarrenpBüge waren bereics Plugi koleine spoeykane byly nierzadko ,akie jui w epoce 

I 

zu Zei,en des miuelalterlichen Holzpfluges üblich. 

Seine technische Ausfo,mung harte den Schraubenpflug fit gemach, 

für die induscrielle Fertigung. Alle Verfeinerungen der Eisen- und 
S,ahlvera,beitung trugen in der Folge das Ihre bei zut Ausbildung 

i einer Vielfalt von PBugrypen, worauf hier nur hingewiesen werden 

kann. Gründe dafür waren: 


• 

Anpassung an unterschiedliche Bodenstrukturen; 

Anpassung an sich differenzierende Betriebsgräßen; 
Anpassung am Wandel der Zugkrafi:; 

• 
 Reduzierung des Energieverbrauchs; 


Minimierung des Vecschleißes an bodenaufbrechenden 
und die Scholle führenden Teilen. 

I 
 Die Thaergedenkscätte in Möglin zeigt ihren Besuchern uncer an


, 
derem einen maßstabgerecht und auch in allem anderen Belangen 
originalget,eu nachgebauten Pflug, den Albrech, Daniel Thaer zu 

I Beginn des 19. Jah,hunderts füt sein Gm und somit für Branden
burger Verhälmisse favorisiene. Die Grundkonstruktion geht auf 
den Engländer Small zurück. Das S,reichblech dieses Pfluges wurde 
nach einer von Thaer erarbelceten Schablone verbessert und aus Ei
sen gegossen. Die Komponenten des Pfluges waren technologisch 
so ausgelegt, daß sie von geschickten Schmieden beziehungsweise~ Stellmachern nachgebaut werden konncen. 

Horst Wiese, November 2006
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iredniowiecznych plug6w drewnianych. 

Dzi<;ki formie ,echnologicznej plug irubowy okazal si<; idealny do 

produkcji przemyslowej. Wszelkie udoskonalenia w obrobce ielaza 

i scali prowadzily w konsekwencji do wyksztalcenia si<; calej paleey 

eypow plug6w, co moina eylko og61nie opisac. 

Gl6wne powody r6inorodnoici plugow: 


dopasowanie do r6inych sttukcur glebowych i wymagan kultur; 
dopasowanie do roini'lcych si, wielkoici gospodarstw; 
dopasowanie do przemian sily pociqgowej; 
redukcja zuzycia energii; 


minimalizacja zUZycia elementow orz<\cych 

i prowdz'lcych po skibie. 

Miejsce Pami<;ci Albtechca Daniela Thaera w Mäglin prezentuje 
zwiedzaj'lcym m.in. wiern'l i pelnofotmacow'l replik<; pluga, jaki 
Thaet wpocz'I,kachXIX w. prefecowalw swym maj'!,ku i eym samym 
zalecal w calej Brandenburgii. Zt<;by jego konstrukcji wywodz'l si<; z 
Anglii Z projekt6w Smalla. Odkladnica tego pluga zostala ulepszona 
na podstawie szablonu sporzqdzonego przez Thaera i odlana z 
ielaza. Komponeney pluga zostaly ,ak przemyilane, ie mogly byc 
skopiowane przez kaidego umiej,tnego kowala lub kolodzieja. 

-~-- .. 
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Dr. A. Thaer's Beschreibung der nutzbarsten lutten 

Ackergeräte, 1. bis 4. Heft. Hannover 1803 bis 1806 
(Gedenkstätte A.D. 7haf1~ Mbgtin.- 2006) 

"Opisanie ttiytecznego rlOwego .>prZftu rolf/ego" 

autor dr A. Ihncr, wydane zeszyty 1 do 4, 

Hannover w latach 1803 do 1806 

(miejsef pmuirci A. D. T!Jaer, Mög!in: 2006 
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