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Jens Liining/Albrecht Jockenhbvel/Helmut Bender/Torsten Capelle, Deutsche Agrarge- 

schichte, Vor- und Friihgeschichte, 480 Seiten, 80 Abbildungen und Karten, Verlag 

Eugen Ulmer, Stuttgart 1997 (Reihe Deutsche Agrargeschichte, begr. v. Gunther Franz, 

hrsg. von Friedrich Wilhelm Henning)

Die vom Verlag Eugen Ulmer herausgegebene Reihe befabt sich im vorliegenden Band 

mit der agrarischen Entwicklung Deutschlands in vor- und friihgeschichtlicher Zeit. Es 

handelt sich um eines der wenigen zusammenfassenden Werke, die sich mit dieser The- 

matik, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, auseinandersetzen. Die 

Reihe wurde vom Verlag neu konzipiert, und die nunmehr vorgelegten Teilbande erset- 

zen die alteren, die vor einigen Jahrzehnten erschienen sind.

Das oben genannte Buch ist das Nachfolgewerk zu Herbert Jankuhn, „Vor- und Fruhge- 

schichte vom Neolithikum bis zur Vblkerwanderungszeit“, das 1969 im gleichen Verlag 

erschienen ist.1 Die nunmehr erschienene zusammenfassende Darstellung ermoglicht 

jedem Interessierten einen ersten Einstieg in die Thematik. Wegen des hoffentlich haufigen 

Gebrauchs ware allerdings ein festerer Einband des Werkes besser gewesen.

Das damals bereits in Ansatzen verfolgte Konzept, Teilaspekte durch Vertreter des jeweili- 

gen Wissenschaftsgebietes darstellen zu lassen (im Werk von Jankuhn wurde Ursprung und 

Entwicklung der fruhesten Haustiere durch E. May dargestellt, die Geschichte der Kultur- 

pflanzen durch U. Willerding und sprachliche Zeugnisse durch Harald Jankuhn), wurde im 

nunmehr vorliegenden Band dahingehend aufgegriffen, dab einzelne vorgeschichtliche Zeit- 

epochen durch verschiedene Fachkollegen bearbeitet wurden. So hat J. Liming das Kapitel 

„Anfange und friihe Entwicklung der Landwirtschaft im Neolithikum" (5500-2200 v. Chr.) 

bearbeitet, A. Jockenhbvel die ,.Agrargeschichte der Bronzezeit und vorrbmischen Eisenzeit 

(von ca. 2200 v. Chr. bis Christi Geburt)“, H. Bender die „Agrargeschichte Deutschlands in 

der rbmischen Kaiserzeit innerhalb der Grenzen des Imperium Romanum" und T. Capelle 

„Die Friihgeschichte (1.-9. Jh. ohne rbmische Provinzen)". Das Buch schliebt mit emem 

Sachregister sowie einem Namens- und Ortsregister.

Diese Aufteilung fuhrte jedoch auch zu einer Uneinheitlichkeit in der Darstellung, 

Gliederung und Zitierweise, ein Manko, auf das auch die Autoren in ihrem Vorwort 

bereits hinwiesen. Es sind somit vier voneinander unabhangige Einzelwerke entstanden, 

die jeweils unterschiedlich gegliedert sind und ein eigenes Inhaltsverzeichnis aufweisen. 

Inhaltliche Wiederholungen bzw. Unterlassungen sind dadurch nicht zu vermeiden. Eine 

abschliebende redaktionelle Gesamtbearbeitung auch im Hinblick auf die Korrektur von 

Druckfehlem hatte dem Werk gutgetan.

So werden z. B. Ausfuhrungen zu naturraumlichen und klimatischen Gegebenheiten 

jeweils unter verandertem Blickwinkel emeut aufgegriffen, aber nur in Ansatzen behandelt. 

Da gerade die Entwicklung der Landwirtschaft in starkem Mabe von den naturraumlichen 

Gegebenheiten abhangig ist - so bedeutete es einen wesentlichen Unterschied, ob man z. B. 

nahrstoffreiche Lbbbbden bearbeitete oder nahrstoffarme Sandbbden, fur die man, um sie 

iiberhaupt langere Zeit nutzen zu kbnnen, besondere Wirtschaftsweisen entwickeln mubte -, 

ware ein allgemeiner, alien Kapiteln vorangestellter Uberblick wiinschenswert gewesen.
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Liming befaBt sich in seiner Darstellung im 1. Kapitel (S. 16-32) mil den Anfangen der 

landwirtschaftlichen Entwicklung im Neolithikum, die im vorderen Orient mit der Kultivie- 

rung von Getreide aus Wildgrasem und weiter ostlich mit der Domestizierung von Wildtieren 

wie Schaf und Ziege begann. Somit war der Mensch in der Lage, sich selbst mit dem Anbau 

von Kulturpflanzen und der Domestikation von Tieren eine Lebensgrundlage zu schaffen. 

Dies war einer der bedeutendsten Entwicklungsschritte in der Geschichte der Menschheit.

Zur Entstehung und Entwicklung des friihesten Ackerbaues bestehen verschiedene 

Theorien. Wahrend man friiher versuchte, allumfassende Konzepte und Entwicklungsten- 

denzen darzustellen, zeigt sich heute, daB durch die Einzeldarstellungen der letzten Jahre 

der Kenntnisstand aufgefachert ist und allgemeine Konzepte fehlen.

Kurz geht Liming auf die allgemeinen Rahmenbedingungen des Neolithikums in Mittel- 

europa ein. Die alteste neolithische Kultur, die Bandkeramik, siedelte vomehmlich in den 

LbBgebieten Mitteleuropas. Von den nachfolgenden Kulturen wurde allmahlich gesamt 

Zentraleuropa neolithisiert, und primar nahrstoffarmere Sandboden wurden ebenfalls acker- 

baulich genutzt. Starkere gesellschaftliche Differenzierungen scheint es in neolithischer 

Zeit nicht gegeben zu haben.

Limings 2. Kapitel, Quellen zur Landwirtschaft (S. 33-104), zeigt deutlich, wie sehr die 

Archaologie gerade bei der Erforschung vorgeschichtlicher Agrarentwicklung auf die enge 

Zusammenarbeit mit naturwissenschaftlichen Disziplinen, vor allem den Geo- und Biowis- 

senschaften, angewiesen ist.

Bereits durch die neolithische Landwirtschaft wurden in Gebieten mit lehmigen Boden 

erste Erosionsprozesse ausgeldst, die zu kolluvialen Bildungen in Niederungen und FluB- 

gebieten fuhrten (S. 35-36). Zukiinftige Untersuchungen werden zeigen, ob in sandigen 

Gebieten bereits im Neolithikum vergleichbare Prozesse der Winderosion und dadurch Bil- 

dung von Flugsanddecken oder Diinen stattgefunden haben.

Pollenanalytische Untersuchungen belegen, daB mit der Einfuhrung des Ackerbaues der 

Mensch auf eine bis dahin relativ unberiihrte Landschaft einzuwirken und sie zu verandem 

begann, indem er durch Rodung und Schaffung von Ackerflachen, Einfuhrung von Kultur

pflanzen sowie Begleitvegetation und durch Viehweide in die vorgefundene Natur eingriff 

und die Waldbedeckung, die das Landschaftsbild vor dem Eingriff des Menschen pragte, 

auflockerte.

Pflanzliche GroBrestanalysen sowie zoologische Untersuchungen werden in der Regel an 

Material aus archaologischen Siedlungsbefunden durchgefuhrt. Leider ist trotz aller Grabun- 

gen die Zahl der botanisch und zoologisch untersuchten Fundstellen immer noch recht 

gering. Auch handelt es sich bei den untersuchten Proben in der Regel um ein Teilspektrum 

einer zufalligen Zusammensetzung, die als nicht mehr verwertbare Reste im Zusamenhang 

mit allgemeinen Siedlungstatigkeiten in den Boden gelangt sind, wobei in trockenen Boden 

eine weitere Selektion - erhalten ist nur verkohltes Pflanzenmaterial - eingetreten ist.

Trotz all dieser Einschrankungen wurden in den letzten Jahrzehnten umfangreiche 

Aussagen hinsichtlich der angebauten Getreidearten und weiterer Nutzpflanzen sowie 

der Haus- und Jagdtiere gewonnen. So waren die meisten heute noch genutzten Kultur

pflanzen sowie Haustiere bis auf wenige Ausnahmen bereits im Neolithikum bekannt.

Im Kapitel IV C (S. 44-57) stellt Liming die verwendeten Getreidearten - vornehmlich 

Weizenarten, aber auch Gerste und Hirse - sowie deren Anbau, Emte- und Verarbei- 

tungsmethoden vor. Im Laufe des Neolithikums wechselten die Praferenzen bestimmter 

Arten. Weiterhin wurden Hulsenfriichte wie Erbsen und Linsen sowie Olpflanzen wie 

Lein und Mohn im Anbau kultiviert.
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Bisher sind nur an wenigen Fundstellen Petersilie, Sellerie, Dill und Zitronenmelisse 

als Heil- und Gewiirzpflanzen dokumentiert. Erganzt wurde die Nahrung durch Sammel- 

pflanzen wie Obstarten (Apfel, Bime, Pflaume, Schlehe, Kirsche) oder Niisse. Schwerer 

nachweisbar sind Blatt- oder Gewiirzpflanzen wie Petersilie. Es warden wohl auch wilde 

Heil- oder Gewiirzpflanzen gesammelt.

Pflanzliche Grobreste wie Laub, Holz und Bast sind vor allem aus Feuchtbodensied- 

lungen belegt. Sie sind fur zahlreiche Belange des taglichen Lebens verwendet worden.

Die intensive Holznutzung (Bau- und Brennholzgewinnung) fiihrte zu Auflichtungen, 

auch wenn eine umfassendere Entwaldung fur die Bandkeramik nicht nachweisbar ist. 

Uber botanische Analysen gibt es erste Hinweise auf Hecken.

An Nutztieren wurden in Europa Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder gehalten. Der 

Hund als Begleiter des Menschen ist in Mitteleuropa schon in alteren Epochen nachweisbar. 

Pferde wurden zunachst nur als Jagdbeute erlegt; seit dem Ende des Neolithikums gewan- 

nen sie auch als Nutztiere an Bedeutung. Von den Tieren wurden wohl nicht nur Fleisch, 

Blut und Knochen, sondem auch verwertbare Produkte wie Wolle und Milch genutzt.

Fiir umfassendere Aussagen ist das bisher untersuchte osteologische Material noch zu 

gering, aber es zeichnen sich im Mengenspektrum der gehaltenen Tierarten bereits zeitli- 

che und raumliche Differenzierungen ab. So scheint gegen Ende des Neolithikums Vieh- 

wirtschaft starker als in den vorangegangenen Zeiten ausgepragt gewesen zu sein.

Das Vieh wurde anscheinend weniger aufgestallt als vielmehr in Gehegen gehalten 

und im Winter mit Laubheu gefuttert. Zur Grbbe der Herden und deren Haltung sowie zu 

den Weidegebieten sind bislang nur allgemeine Aussagen mbglich. Die Jagd spielte im 

Neolithikum fur die Emahrung offenbar eine untergeordnete Rolle. Weiterhin dienten 

auch Fische und andere Wassertiere zur Nahrungserganzung.

Archaologische Befunde wie Pflugspuren oder dingliche Quellen zur Landwirtschaft 

sind nur in geringer Anzahl vorhanden, da Pflugspuren sich z. B. nur dann zeigen, wenn 

sie durch einen relativ geringmachtigen humosen A-Horizont in einen andersfarbigen 

Untergrund eingreifen. In der Regel wurden die Acker mit einem Hakenpflug, der die 

Erde aufritzte, bearbeitet und zur Saat vorbereitet. Anscheinend gab es bereits im Neoli

thikum verschiedene Hakenpflugtypen fiir verschiedene Bodenbearbeitungsschritte.

Landwirtschaftliche Gerate, in der Regel aus Holz gefertigt, haben sich nur in beson- 

deren Fallen erhalten, wie z. B. in den nordalpinen Uferrandsiedlungen oder im band- 

keramischen Brunnen von Erkelenz im Rheinland. Der bauerliche Geratebestand war 

durchaus schon differenziert und fur einzelne Arbeitsschritte wie Hacken, Graben, Em- 

ten, Dreschen, Mbrsem, Mahlen spezifiziert.

Bildliche Darstellungen auf Keramik oder in Grabanlagen, Moorfunde von Radem sowie 

Radspuren geben Hinweise auf Gespanne. Auch Wasserwege wurden fur Transporte genutzt.

Die Effektivitat neolithischer Arbeitsgerate wird in Experimenten wie Pflugversuchen, 

Emteversuchen mit Sicheln oder Mahlversuchen nachvollzogen.

Aus den dargestellten Einzelaspekten versucht Liming im 3. Kapitel ab S. 105 eine 

Gesamtschau zu „Landwirtschaftliche Betriebsformen und ihre Entwicklung“.

Fiir das Neolithikum geht man von einer gemischten Wirtschaftweise aus, bei der zeit- 

weise Ackerbau oder Viehwirtschaft iiberwiegen konnte. Die Besitzverhaltnisse bleiben 

unklar.

Die Pflanzen wurden in der Regel wohl auf siedlungsnahen Feldem angebaut, mbgli- 

cherweise bereits in Fruchtwechselwirtschaft, wobei es vielleicht auch bereits Hausgarten 

gab. Direkte Nachweise von Feldem oder Garten gibt es in Mitteleuropa jedoch noch nicht.
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Auch wenn heutzutage eher davon ausgegangen wird, daB landwirtschaftliche Aktivitaten 

iiber lange Jahre hinweg stationar betrieben warden, wird die Idee des Wanderfeldbaues 

durchaus noch erbrtert.

Neben den landwirtschaftlichen Siedlungen kannte man auch mbgliche Jagdstationen 

wie in Polling in Oberbayem, in denen anscheinend Gerberei betrieben wurde.

Hinsichtlich der GrbBe der Siedlungen, deren Einwohnerzahl, Nahrungsmittelverbrauch, 

Verhaltnis von pflanzlicher zu tierischer Nahrung und damit im Zusammenhang stehender 

Umfang der Ackerflachen und der Tierbestande sowie der fur Sammelwirtschaft, Viehweide 

und Holzbedarf benbtigten Flachen bestehen bislang nur tiberschlagige Berechnungen. Fur 

die Trichterbecherkultur in den Niederlanden geht man z. B. davon aus, daB etwa 10 % der 

damals vorhandenen Waldflachen fur Siedlungszwecke in Anspruch genommen warden.

Der derzeitige Forschangsstand laBt es noch nicht za, darchgangige Entwicklangablaafe 

darzalegen, aach wenn sich abzeichnet, daB es regionale and zeitliche Anderangen and 

Unterschiede gegeben hat.

Liming schlieBt mit der Feststellung, „daB das Neolithikam ... eine angesichts der langen 

Traditionen sicherlich differenzierte Landwirtschaft mit reichem Erfahrangsschatz hinter- 

lieB“ (S. 120).

Aach Jockenhdvel (S. 141-261) beginnt zanachst mit einem karzen Uberblick iiber die 

allgemeine geschichtliche Entwicklang der Bronze- and Eisenzeit (Kapitel 1, S. 142-147). 

In Kapitel 2 (S. 148-153) geht er aaf die Rahmenbedingangen ein, wie klima- and vegetati- 

onsgeschichtliche Gegebenheiten and Veranderangen. Die Bronze- and Eisenzeit war teils 

darch feachte, teils darch trockene Klimaphasen gepragt, die aach Aaswirkangen aaf die 

Siedeltatigkeit hatten.

In der Bronzezeit gab es kaam mehr eine Region, die nicht in irgendeiner Form darch 

den Menschen beeinflaBt war. Eine Zanahme der Aaelehmakkamalation in der Umen- 

felderzeit wird mit einem intensiven „Landesaasbaa“ in Verbindang gesetzt, der za einer 

so dichten Besiedlang fiihrte, wie sie erst wieder im Mittelalter erreicht warde. Die 

Uberbeansprachang der Boden hatte EinflaB aaf deren Ertragsfahigkeit and somit aach 

EinflaB aaf das Siedelverhalten des bronze- and eisenzeitlichen Menschen.

Im 3. Kapitel (S. 154-156) wird karz das bronze- and eisenzeitliche Gesellschaftswesen 

dargelegt, woza nar allgemeine Angaben moglich sind. Man nimmt an, daB Siedlangen bis 

za 400 Personen amfaBten. bronzezeitliche Befestigangen bis za 1 000 Bewohner, and 

Manching kbnnte von bis za 4 000 Menschen bewohnt gewesen sein. Die allgemeine 

Besiedlangsdichte kbnnte 2,2 bis 7 Personen/km2 betragen haben (wie an anderen Stellen 

hat sich aach hier der Drackfehlerteafel eingeschlichen, gemeint sein darfte km" and nicht 

m2, wie aaf S. 155 geschrieben). Sehr wahrscheinlich war die Bevblkenmg gesellschaftlich 

starker differenziert als im Neolithikam and hierarchisch gegliedert.

Hinsichtlich der analysierten Pflanzen- and Tierreste besteht aach far die Bronze- and 

Eisenzeit noch ein groBes Defizit; bisherige Untersachangen haben eher exemplarischen 

Charakter. Die antersachten Fandorte stellt Jockenhdvel im 4. Kapitel (S. 157-175) aas- 

fahrlich dar.

Das Natzpflanzen- and -tierspektram hat sich erweitert. An Getreidearten warden ver- 

starkt Dinkel and Hirse angebaat, hinza kamen gegen Ende der Eisenzeit Hafer and Rog- 

gen. Halsenfriichte wie Linse, Erbse and vor allem Ackerbohne gewannen verstarkt an 

Bedeatang, ebenso Faserpflanzen wie Lein. Sammelpflanzen wie Wildobst, Ntisse a. a. 

and aach Blattpflanzen dienten weiterhin zar Bereichenmg der Nahrang. Die Verwen- 

dang von Hanf ist seit der Eisenzeit belegbar.



447

An Nutzvieh wurden weiterhin Rind, Schaf, Ziege und Schwein gehalten, wohl in der 

Nahe der Siedlungen. Das verstarkt nachweisbare Pferd wurde wohl weniger als Nah- 

rungslieferant betrachtet, sondem eher als Reit- oder Zugtier gehalten, womit ein beson- 

derer Status verbunden war. Bereichert wurde das Nahrungsspektrum durch Gefliigel. 

Bisherige Untersuchungen lassen regionale Unterschiede in den Mengenanteilen der 

jeweiligen Tiere erkennen. Nach Mengenanalyse der Wildtierknochen spielte Jagd keine 

groBe Bedeutung.

Die Siedlungsformen der Bronze- und Eisenzeit (Kapitel 5, S. 176-187) sind vielfaltig 

und regional gegliedert. Man kennt Einzelhbfe, dorfartige Siedlungen, burgartige Anlagen 

und Oppida. Typisch fur das Nordseekiistengebiet sind seit der Bronzezeit nachweisbare 

Wohn-Stall-Hauser, in denen das Vieh aufgestallt wurde. Die fur suddeutsche Feuchtbbden 

typischen Pfahlbauten sind nach etwa 850 v. Chr. nicht mehr belegbar.

Im 6. Kapitel (S. 188-209) geht Jockenhbvel auf die Betriebsformen bronze- und 

eisenzeitlicher Landwirtschaft ein. Offenbar wurden verschiedene Getreide zusammen 

angebaut. Seit der Eisenzeit scheint sich auch ein Sommer- und Winterfruchtanbau eta- 

bliert zu haben. Zudem mehren sich die Hinweise, daB man durch Dungung die Frucht- 

barkeit der Felder erhalten hat.

Obwohl aus der Bronze- und Eisenzeit Relikte von Feldsystemen bekannt sind, vor 

allem von den britischen Inseln und aus Nordeuropa, sind definitive Aussagen zu den 

Anbaumethoden immer noch kaum mbglich. Erganzend sei hierzu angemerkt, daB auch 

aus dem hessischen Mittelgebirgsraum zahlreiche, auch blockfdrmige Flursysteme bekannt 

geworden sind, die vor allem durch die Geographen M. Borm und K. A. Seer untersucht 

wurden, wobei die ersten Anfange der Anlagen in vorgeschichtlicher Zeit nicht ausge- 

schlossen werden. Da die Untersuchungen von archaologischer Seite bisher noch nicht 

wesentlich vertieft wurden, steht der Beleg fur diese Annahme noch aus.

Entstehung, Veranderung und Behandlung (z. B. durch Dungung) von Ackerbdden 

werden in Zukunft verstarkt nur durch bodenchemische oder -physikalische Untersu

chungen wie z. B. Phosphatanalysen zu erklaren sein. Dies gilt z. B. auch fur das Erken

nen vorgeschichtlicher Ackerbdden, die sich im Profil oftmals nur als humose Horizonte 

darstellen.4

Bei den Agrargeraten, vor allem den Pfliigen, gab es wesentliche Neuerungen. Die 

Hakenpfliige bestanden nun aus mehreren Teilen, so daB VerschleiBteile schnell ausge- 

wechselt werden konnten. Auch gab es mehrere Hakenpflugtypen, mit denen die Acker, 

die in der Nahe der Hbfe und Siedlungen lagen und haufig blockfdrmige Gestalt hatten, 

kreuzweise gepfliigt wurden.

Neben den hdlzemen Werkzeugen wurden verschiedene Agrargerate wie Sicheln, Sen

sen und Pflugschare nunmehr aus Metall gefertigt. Die Metallsensen, eine groBe Neue- 

rung, ermoglichten eine Verkiirzung der Emtezeit bzw. Grasmahd im Hinblick auf 

mbgliche Griinlandnutzung.

Die Emahrung setzte sich hauptsachlich aus Breispeisen, die mehrfach nachgewiesen 

sind, und auch aus Brot zusammen. Erganzt wurde die Nahrung durch Fleischspeisen. 

Der Arbeitsaufwand fur landwirtschaftliche Tatigkeiten sowie die GrbBen der benbtigten 

Nutzflachen lassen sich bislang nur grob abschatzen. Dies gilt ebenso fur das Verhaltnis 

von Ackerbau und Viehzucht. Weiterhin wurden groBe Waldflachen fur Holzeinschlag 

(Bau- und Brennholz), Viehweide, Schneitel- und Sammelwirtschaft genutzt.

Anhand der bisher erzielten Ergebnisse legt Jockenhdvel in seinem 9. Kapitel (ab S. 212- 

214) eine „Zonalitat der bronze- und eisenzeitlichen Landwirtschaft" dar, die auch auf den
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Unterschieden in der landschaftlichen Gliederung basiert. So lassen sich Zonen herausar- 

beiten, in denen fiberwiegend bestimmte Getreidearten angebaut wurden. Dies gilt auch in 

bezug auf die Haustierhaltung. In den nordwesteuropaischen Kilstenregionen wurden vor 

allem Rinder gehalten, in den Mittelgebirgen vomehmlich Kleintiere wie Schaf/Ziege und 

Schwein. Die besondere Stellung des Schweines im keltischen Bereich laBt sich sowohl 

durch Schriftquellen als auch durch archaologische Zeugnisse belegen.

Diese ersten Ansatze einer iibergreifenden Betrachtung regionaler Unterschiede lassen 

sich durch zukiinftige Forschungen sicherlich noch starker untersetzen.

In seinem 10. Kapitel, „Entwicklung der bronze- und eisenzeitlichen Landwirtschaft" 

(S. 215-217) faBt Jockenhbvel die wichtigsten Neuerungen restimierend zusammen, 

wobei er darauf hinweist, daB trotz der Neuerungen und damit verbundenen Ertragssteige- 

rungen und verbesserten Lebensgrundlagen weiterhin groBe landwirtschaftliche Ertrags- 

risiken durch die Abhangigkeit von klimatischen Gegebenheiten bestanden haben.

Einen Uberblick fiber bronze- und eisenzeitliche Fundplatze mit untersuchten Pflan- 

zenresten und Tierknochen sowie Literaturangaben geben Anhang 1, 2 und 3.

Bender (S. 263-374) befaBt sich mit der Agrargeschichte des rbmischen Deutschlands. 

Gegeniiber den zuvor behandelten Epochen sind die Gegebenheiten insofem anders geartet, 

als mit den von den Rbmem eingefuhrten politischen Verhaltnissen gleichzeitig ein agrari- 

sches Wirtschaftssystem mit bestimmten Strukturen importiert wurde. Damit verbunden war 

auch die Einfuhrung neuer Kulturpflanzen.

Auch wenn der Forschungsstand zum rbmischen Deutschland insgesamt recht gut ist, 

so gilt auch fur das rbmische Agrarwesen, daB, gemessen an den bekannten Fundstellen 

rbmischer villae rusticae, bisher nur wenige umfassende Untersuchungen zur Erfor- 

schung der Landwirtschaft durchgefuhrt worden sind. Das Rheinland bildet hierbei einen 

Forschungsschwerpunkt.

Schriftquellen aus dem rbmischen Reich zu landwirtschaftlichen Tatigkeiten scheinen 

keinen Bezug zur Landwirtschaft der nbrdlichen Provinzen zu haben.

Im zweiten bis vierten Kapitel seiner Abhandlung (S. 270-300) gibt Bender einen ausfuhr- 

lichen Uberblick fiber die historischen Ereignisse bis etwa 259/260 n. Chr., der Zeit der Auf- 

gabe des obergermanisch-ratischen Limes. Das rbmisch besetzte Deutschland wurde 

systematisch militarisch und wirtschaftlich - vor allem auch landwirtschaftlich - erschlossen, 

indem u. a. zahlreiche landwirtschaftliche Hofstellen angelegt wurden. Die bekannten Guts- 

hbfe, die etwa Ende des 2. Jh. bestanden haben, sind im Anhang in einem Kartenwerk zusam- 

mengestellt. Einerseits ist die Dichte und Intensitat der landwirtschaftlichen ErschlieBung 

erkennbar, andererseits sind aber auf den Karten auch deutlich Forschungsschwerpunkte bzw. 

-defizite zum rbmischen Siedlungswesen in Deutschland zu erkennen.

Im funften Kapitel (S. 301-334) stellt Bender den Kenntnisstand zum rbmischen 

Agrarwesen der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Zeitepochen dar. Bei der 

ErschlieBung des Landes scheinen nicht ausschlieBlich giinstige Voraussetzungen aus- 

schlaggebend gewesen zu sein, sondem auch die weitere Infrastruktur wie z. B. Militar- 

lager. Es zeichnet sich ab, daB landliche Anwesen vor allem im Ubergangsbereich 

zwischen Niederungen und Hochflachen angelegt wurden, wobei man die Niederungen 

als Weideland und Wiesen und die hbher gelegenen Flachen als Ackerland nutzte.

Auch zur Erforschung der rbmischen Landwirtschaft sind botanische und zoologische 

Analysen unabdingbar. Dadurch hat man Kenntnisse von den eingefuhrten und in Deutsch

land heimisch gemachten Pflanzen. Als eine der wichtigen Neuerungen ist hierbei der 

Weinanbau zu nennen. Daneben ubemahmen die Romer auch heimische Kulturpflanzen 

wie den Dinkel.
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Wahrend in vorromischer Zeit nach Aussage Benders eher Tierhaltung betrieben wurde, 

fuhrten die Romer die Tierzucht ein. Rinder spielten im romischen Deutschland eine 

besondere Rolle, wohl auch im Hinblick auf die ausreichende Versorgung der Soldaten mit 

Fleisch.

Hinsichtlich der Bodenbearbeitung sttitzte man sich im wesentlichen auf den Haken- 

pflug, an dem noch einige technische Verbesserungen vorgenommen wurden. Von Reliefs 

kennt man Abbildungen von Emtegeraten.

Die ubliche Wirtschaftseinheit in romischer Zeit war die villa rustica, ein mit alien Wirt- 

schafteinrichtungen ausgestatteter, in seiner Grbbe variierender Gutshof mit bis zu 30 

Bewohnem und etwa 50 bis 250 ha Wirtschaftsflache. Obwohl zahlreiche villae rusticae 

bekannt sind, wurden nur wenige vollstandig untersucht, da man sich oftmals nur auf die 

Dokumentation des steinemen Haupthauses beschrankte. Vollstandig untersuchte Gutshdfe 

kennt man aus dem Braunkohlegebiet westlich von Koln. Anscheinend wurden die villae 

rusticae gemischt bewirtschaftet, also Ackerbau und Viehzucht betrieben.

Im sechsten Kapitel (S. 335-341) gibt Bender einen Uberblick fiber die historische Ent

wicklung zum Ende der Rbmerzeit, um dann im siebten Kapitel (S. 342-348) auf die agrar- 

wirtschaftlichen Verhaltnisse einzugehen. Trotz der politischen Unsicherheiten blieben die 

Gutshdfe lange Zeit weitgehend erhalten. Spater wurden die Steinbauten aufgegeben und 

Grubenhauser sowie Holz-Lehmhauser errichtet, oftmals an Stelle der ehemaligen villae 

rusticae. Die Nutzflachen wurden nicht aufgegeben, aber die archaologischen Befunde deu- 

ten insgesamt darauf hin, dab man weitgehend zu den agrarischen Verhaltnissen zu Beginn 

der romischen Zeit zuriickkehrte.

In seiner Schlubbetrachtung im 8. Kapitel (S. 349-352) legt Bender restimierend dar, dab 

das rbmische Wirtschaftssystem zwar uber das einheimische „gestulpt“ wurde, dem einzel- 

nen aber die Moglichkeit gegeben war, „neben den taglichen Bedtirfnissen wie Essen, Klei- 

dung und Wohnen mehr zu erlangen als das jemals vorher der Fall gewesen war“ (S. 352).

Capelie (S. 375-460) beschaftigt sich in seinen Ausfuhrungen mit der Friihgeschichte 

(1.-9. Jh. ohne romische Provinzen). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Nord- und Nord- 

westeuropa, da dort umfassende Forschungsprogramme zur Erforschung des landlichen 

Siedlungswesens durchgefuhrt wurden. Erganzend zu den archaologischen Quellen geben 

in diesem Zeitabschnitt verstarkt auch historische Quellen Auskunft uber die friihgeschicht- 

liche Landwirtschaft, die leider etwas knapp behandelt werden.

Die Bevblkerung war im wesentlichen Selbstversorger, weshalb es in den ersten Jahrhun- 

derten n. Chr. keine Stadte, sondem nur landliche Siedlungen bis hin zur Dorfgrbbe gegeben 

hat. Anderungen traten erst in der Karolingerzeit ein. Abgesehen von den eng bebauten Wur- 

ten im Nordseekustengebiet wurde eine lockere Siedlungsstruktur bevorzugt, wobei uber 

weite Regionen hinweg Grubenhauser nachweisbar sind.

Uber weite Bereiche Nordwesteuropas hinweg sind Ackerfluren aus der romischen Kai- 

serzeit, sog. Celtic fields, bekannt, deren Anfange in vorrdmische Zeiten zuriickreichen. Sie 

zeichnen sich durch wannenfbrmige Acker und erhbhte Seitenbegrenzungen aus. Trotz der 

Kenntnis der Flursysteme kann wenig zu deren Bewirtschaftungsweise ausgesagt werden. 

Wahrend die Celtic fields Tendenz zur blockfdrmigen Gestalt aufweisen, gibt es seit dem 

fruhen Mittelalter auch Langstreifenfluren und ab dem 9. Jh. Wblbacker.

Erganzend sei hierzu vermerkt, dab die meisten Celtic fields durch luftbildarchaologische 

Forschungen bekannt geworden sind. Dieser Forschungszweig wird in Zukunft verstarkt neue 

Erkenntnisse, z. B. im Hinblick auf die Abgrenzung von Wirtschaftseinheiten, ermbglichen, 

auf die inzwischen zahlreiche lineare Strukturen oder auch Feldbegrenzungen hinweisen.
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Begrtindet wird der Wechsel der Ackerformen mit einem Wechsel der Bearbeitungstech- 

nik: Wahrend blockfdrmige Strukturen mit einem den Boden aufritzenden Hakenpflug 

iiberkreuz bearbeitet warden, setzte sich im Lauf des ersten nachchristlichen Jahrtausends 

der schollenwendende Streichbrettpflug durch, der auf langgestreckten Ackem besser ein- 

setzbar war. Erste Belege fur die schollenwendende Bearbeitungsweise gibt es von der 

Basis der Wurt Feddersen Wierde bei Cuxhaven aus der Zeit um Chr. Geb. Der angenom- 

mene Wechsel in der Bearbeitungstechnik ist archaologisch allerdings noch entsprechend 

zu untersetzen.

Auch mehren sich in den Schriftquellen die Hinweise, dab man, wie bereits in alteren 

Epochen geschehen, die Bodenqualitat durch Dtingung verbessert hat, und zwar durch 

Aufbringen von kalkhaltigem Material, von Abfallen sowie durch Plaggendiingung.

Neben der Nutzung verschiedener Getreidearten, hauptsachlich Gerste, aber auch Rog- 

gen, wurden Kulturpflanzen wohl auch in Hausgarten angebaut, wie dies auf jeden Fall 

seit dem fruhen Mittelalter belegt ist.

Sammelpflanzen bildeten nach wie vor eine Nahrungserganzung. Um ganzjahrig mit 

Lebensmitteln versorgt zu sein, muBten die Nahrungsmittel uber den Winter gelagert wer- 

den, wovon die Speicherbauten - als Pfostensetzungen archaologisch nachweisbar - Kennt- 

nis geben. Der Weinanbau wurde von den Rdmem ubemommen und weiter kultiviert.

Die Wohnstallhauser der Nordseektistengebiete deuten auf die Aufstallung von Vieh, 

vor allem von Rindem, hin.

In seinem 9. Kapitel (S. 416-425) geht Capelle auf die Gerate der Landwirtschaft ein, 

wobei er annimmt, daB das Spektrum in etwa dem der fruhen Neuzeit entsprach, auch 

wenn sich wegen der schwierigen Uberlieferungsbedingungen nur wenige Gerate erhalten 

haben.

Obwohl alle Wildtiere gejagt wurden, auch wegen ihrer Felle, scheint die Jagd insge- 

samt bei der Emahrung keine wesentliche Rolle gespielt zu haben, ebensowenig wie der 

Fischfang, wobei aber hierfur wegen der schwierigen archaologischen Nachweisbarkeit 

keine sicheren Aussagen zu treffen sind.

Weiterhin verdichten sich die Belege - auch durch schriftliche Nachrichten - daB Bie- 

nenhaltung wie auch schon in alteren Epochen zur Gewinnung von Wachs und Honig 

betrieben wurde.

Saiz wurde anscheinend durch Soleverdampfung gewonnen, wobei sich die Herstellungs- 

schwerpunkte gegentiber den vorangegangenen Jahrhunderten offenbar verlagert haben.

Im 14. Kapitel (S. 441-444) geht Capelle auf die Speisen und Getranke ein, auch wenn 

umfassende Aussagen - abgesehen von einigen Grabbeigaben und Mageninhalten von 

Moorleichen - kaum moglich sind. Ob Wein in der rbmischen Kaiserzeit bereits von den 

Germanen getrunken wurde, ist nicht bekannt. Im fruhen Mittelalter ist der GenuB von 

Wein jedenfalls weit verbreitet.

Um eine gute Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewahrleisten, wurden, wie im 15. Ka

pitel (S. 445-448) dargelegt wird, Tier- und Speiseopfer an hbhere Machte dargebracht, wo

von verschiedene Mooropferplatze Zeugnis ablegen.

Resumierend legt Capelle in seiner SchluBbetrachtung (ab S. 449) dar, daB im ersten 

nachchristlichen Jahrtausend in den nicht von den Rdmem besetzten Gebieten im 

wesentlichen bisherige Betriebsformen weitergefuhrt werden, ohne daB ein wesentlicher 

EinfluB des rbmischen Agrarwesens zu verzeichnen ware.

Mit etwas andersgelagerten Gewichtungen werden die bereits in alteren Epochen genutzten 

Kulturpflanzen weiterhin angebaut. Vereinzelt ist nun die Katze als Haustier nachgewiesen.
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Der hohe Stand der landwirtschaftlichen Techniken eroffnete die Moglichkeit, auch 

nicht in der Landwirtschaft tatige Personen (im Handwerk, Handel, in Verwaltung und 

Kirche) zu emahren.

Die Autoren haben mit ihren Darstellungen zur agrarischen Entwicklung Deutschlands 

von den ersten Anfangen bis zum Mittelalter eine umfassende Einfiihrung in das Thema 

gegeben, so dab sich der Leser anhand des gewonnenen Uberblicks mit Hilfe der angege- 

benen Literatur gut in bestimmte Themengebiete einarbeiten kann.

Da insgesamt ein Zeitraum von etwa 6500 Jahren von den ersten Anfangen des Acker- 

baues in Mitteleuropa bis zum Mittelalter dargestellt wird, bleibt es nicht aus, dab vieles 

nur kurz angerissen werden kann, zumal die Einzeluntersuchungen der letzten Jahre in 

der Regel nur einen engen Sachbezug oder regionalen Bezug haben und der Archaologie 

aufgrund des Charakters archaologischer Quellen bei der Erforschung z. B. der Feldbe- 

wirtschaftung oder Organisation landwirtschaftlicher Tatigkeiten wie auch Modalitaten 

der Tierhaltung derzeit noch enge Grenzen gesetzt sind.

Um daher den Zugang zum Themenbereich Agrargeschichte noch etwas zu erleichtem, 

und im Hinblick auf einen breit gestreuten Leserkreis (z. B. Historiker, Geographen) ware 

eine Bebilderung nicht nur nach wissenschaftlichen, sondem gerade auch nach anschauli- 

chen Kriterien wiinschenswert gewesen. Hier waren weitere Verbreitungskarten, modell- 

hafte Darstellungen oder Rekonstruktionen zu nennen. Hilfreich waren auch Abbildungen 

bzw. fotografische Aufnahmen der beschriebenen Pflanzen- und Tierarten gewesen.

Verweise auf botanische, zoologische oder geowissenschaftliche Grundlagenliteratur hat- 

ten dem Leser die Moglichkeit eroffnet, sich z. B. die in den Darstellungen etwas zu kurz 

gekommenen Lebensgrundlagen von Tier- und Pflanzenarten oder allgemeine geologische 

Grundlagen schnell selbst erarbeiten zu konnen.

Trotz der erwahnten Kritikpunkte bleibt dem Werk zu wtinschen, dab es dazu beitragt, 

die Kenntnis landwirtschaftlicher Entwicklung in vorgeschichtlicher Zeit einem breiten 

Leserkreis nahezubringen, damit in Zukunft die Erforschung dieses Themenkomplexes, 

der wegen der unscheinbaren und rein archaologisch schwer zu interpretierbaren Quel- 

lenbasis zugegebenermaben eher unspektaktular ist, mehr Gewicht als bisher erhalt.

Halle (Saale) Mechthild Klamm
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