
Siedlungs- und Flurformen als Zeugnisse 
früh geschichtlicher Betriebs formen der Landwirtschaft 

V O N M I C H A E L M Ü L L E R - W I L L E 

Das vom Konstanzer Arbeitskreis f ü r mittelalterliche Geschichte gewünschte Thema 
»Siedlungs und Flurformen als Zeugnisse frühgeschichtlicher Betriebsformen der Land
wirtschaft« läßt sich in der fü r den Vortrag zur Verfügung stehenden Zeit nur sehr 
kursorisch behandeln, befindet sich doch die Vor und Frühgeschichte hinsichtlich dieses 
Bereiches in einem Stadium schnell wachsender Erkenntnisse, die durch großflächige 
Grabungen in vielen Gebieten Europas gefördert werden; hinzu kommt, daß in Zusam
menarbeit mit vielen Nachbardiszipl inen, vor allem der Bodenkunde, Geographie sowie 
Paläozoologie und botanik, neue Fragestellungen erschlossen und Ergebnisse gewonnen 
werden, die fü r den einzelnen nur noch schwer zu überblicken sind 0. Zweifellos ist 
man noch weit entfernt davon, eine Synthese geben zu können, da die aus Grabungen 
und Geländebegehungen rekonstruierten Siedlungs, Betriebs und Flurformen durchweg 
nur einen Ausschnitt aus einer langen zeitlichen Tradit ionskette darstellen, und man den 
Stellenwert des einzelnen Befundes in einem bestimmten Gebiet nur schwerlich näher 

" 'Kurzfassung des am 10. 10. 1974 gehaltenen Lichtbi ldervort rages , ergänzt durch einige Pläne 
und Hinweise auf das jüngere einschlägige Schr i f t tum. Zu vor  und frühgeschicht l ichen Siedlun
gen und Flur fo rmen (der Nordseegebiete) vgl. die Beiträge des Verf . in den Sammelbänden »Das 
Dorf der Eisenzeit und des f rühen Mittelalters« (Veröf fent l ichungen der Akademie der Wissen
schaften in Gött ingen, Philologischhistorische Klasse, Abhand lung 101, 1977, S. 153 ff .) und 
»Untersuchungen zur eisenzeitlichen und f rühmit te la l te r l ichen Flur und zur Bodennutzung in 
Mitteleuropa« (im Druck) . 
1) Zuletzt zusammenfassend H . JANKUHN, Vor und Frühgeschichte vom Neol i th ikum bis zur 
Völkerwanderungszei t (Deutsche Agrargeschichte 1), 1969. DERS., Rodung und Wüstung in vor
und frühgeschichtl icher Zeit. In : W.SCHLESINGER (Hrsg.) , Die deutsche Ostsiedlung des Mitte la l 
ters als Problem der europäischen Geschichte (Vort räge und Forschungen, herausgegeben vom 
Konstanzer Arbeitskreis fü r mittelal terl iche Geschichte), 1974, S. 79 f f .  Bezüglich des pa läobo
tanischen un d zoologischen Mater ia ls jüngst zusammenfassend M. HOPF, Pa läo E thnobo tan ik . 
In : Ausgrabungen in Deutschland 3, 1975, S. 166 f f . E. LANGE, Grund lagen und Entwicklungs ten
denzen der frühgeschichtl ichen Agra rp roduk t ion aus botanischer Sicht. Zeitschr i f t fü r Archäolo
gie 10, 1976, S. 75 f f . Zahlreiche Beiträge in A. T. CLASON (Hrsg.) , Archaeozoological Studies, 
1975.  Zu den Britischen Inseln vgl. H . P. R. FINBERG (Hrsg.) , The Agrar ian His to ry of Eng
land and Wales, vol. I, 2, A. D. 431042, 1972. 
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u m s c h r e i b e n k a n n 2). D i e s t r i f f t in b e s o n d e r e m M a ß e a u f d a s f r ü h e M i t t e l a l t e r z u , aus 

d e m b i s l a n g  w e n n m a n a n d a s m e r o w i n g i s c h e u n d k a r o l i n g i s c h e M i t t e l  u n d W e s t e u 

r o p a , a b e r a u c h a n d a s a n g e l s ä c h s i s c h e E n g l a n d d e n k t  v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e b ä u e r 

l i c h e S i e d l u n g e n in g r ö ß e r e m U m f a n g e u n t e r s u c h t s i n d , so d a ß g e r a d e F r a g e n , d ie d a s 

A l t e r u n d d i e W u r z e l n m i t t e l a l t e r l i c h e r D ö r f e r u n d a n d e r e r S i e d l u n g s f o r m e n b e t r e f f e n , 

n o c h i h r e r L ö s u n g h a r r e n 3). U m z u e ine r g e w i s s e n D i f f e r e n z i e r u n g v o n B e t r i e b s  u n d 

F l u r f o r m e n z u k o m m e n , ist m a n g e n ö t i g t , z e i t l i c h w e i t e r z u r ü c k  u n d r ä u m l i c h w e i t e r 

a u s z u g r e i f e n , w o b e i h a u p t s ä c h l i c h d a s n ö r d l i c h e M i t t e l e u r o p a s o w i e w e s t l i c h u n d n ö r d 

l i ch a n s c h l i e ß e n d e G e b i e t e z u b e r ü c k s i c h t i g e n s i n d , d a a u s d ie sen B e r e i c h e n g r ö ß e r e Ser i 

en v o n S i e d l u n g e n u n d K u l t u r l a n d s c h a f t s s p u r e n e r f o r s c h t s ind , d i e g e n e r e l l e A u s s a g e n 

z u l a s s e n . 

S o w e i t m a n h e u t e e r k e n n e n k a n n , s i n d d i e G e b i e t e r i n g s u m d ie s ü d l i c h e N o r d s e e in 

d e r v o r r ö m i s c h e n u n d ä l t e r e n r ö m i s c h e n E i s e n z e i t d u r c h e in g e m e i n s a m e s A g r a r s y s t e m 

g e k e n n z e i c h n e t , d a s s ich s t e l l e n w e i s e  so in E n g l a n d  bis in d ie m i t t l e r e u n d s p ä t e 

B r o n z e z e i t z u r ü c k v e r f o l g e n l ä ß t . Es h a n d e l t s ich u m L a n d e i n t e i l u n g e n in F o r m v o n E r d 

u n d S t e i n w ä l l e n , T e r r a s s e n k a n t e n s o w i e G r ä b c h e n , d i e te i ls in e x t e n s i v g e n u t z t e n l a n d 

w i r t s c h a f t l i c h e n A r e a l e n e r h a l t e n , te i ls , t r o t z n e u z e i t l i c h e r K u l t i v i e r u n g , n o c h a u f L u f t 

b i l d e r n w a h r z u n e h m e n s i n d ( A b b . i ) . R e s t e d e r a r t i g e r S y s t e m e s i n d au f d e n K a l k e b e n e n 

S ü d e n g l a n d s s o w i e in d e n A l t  u n d J u n g m o r ä n e n g e b i e t e n m i t H e i d e  o d e r W a l d b e s t a n d 

d e r m i t t l e r e n u n d n ö r d l i c h e n N i e d e r l a n d e , N o r d w e s t d e u t s c h l a n d s , d e r j ü t i s c h e n H a l b i n 

sel u n d d e r d ä n i s c h e n I n s e l n e r h a l t e n ; u r s p r ü n g l i c h in E n g l a n d m i t ä l t e r e i s e n z e i t l i c h e n 

S i e d l u n g s g r u p p e n k e l t i s c h e r S t a m m e s z u g e h ö r i g k e i t v e r b u n d e n , w e r d e n sie i m S c h r i f t t u m 

u n t e r d e r B e z e i c h n u n g »ce l t i c f i e l d s « a n g e s p r o c h e n , d i e in d i e s e m i n t e r p r e t i e r e n d e n S i n 

n e n i c h t m e h r a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n k a n n u n d h e u t z u t a g e l e d i g l i c h als a g r a r h i s t o r i 

s che r t e r m i n u s t e c h n i c u s v e r w e n d e t w i r d •*). 

2 ) Z u m P r o b l e m b r u c h s t ü c k h a f t e r U b e r l i e f e r u n g v g l . G . KOSSACK ( O . H A R C K , J . REICHSTEIN) , 

Zehn Jah re Siedlungsforschung in Archsum auf Sylt. Bericht der RömischGermanischen Kom
mission 55, 1974, I I . Teil, S. 370 f f . 
3) Vgl. die Untersuchungen der le tzten Jah re von P. DEMOLON, Le village merovingien de Bre
bieres ( V I e  V I I e siecles), 1972. H . DANNHEIMER, Die f rühmi t te la l te r l iche Siedlung bei Kirch
heim (Ldkr . München, Oberbayern ) . Germania 51, 1973, S. 152 f f . DERS., AUS der Siedlungsar
chäologie des f rühen Mittela l ters in Bayern. In : Festschrif t J . Werner 2, 1974, S. 629 f f . 
H . T. WATERBOLK, O d o o r n im f rühen Mitte la l ter . Bericht der Grabungen 1966. Neue Ausgrabun
gen und Forschungen in Niedersachsen 8, 1973, S. 25 f f . G. P. FEHRING, Zur archäologischen Er
forschung mittela l ter l icher Dorfs ied lungen in Südwestdeutschland. Zeitschr i f t fü r Agrargeschich
te und Agrarsoziologie 21, 1973, S. 1 f f .  Zu Siedlungen des angelsächsischen England vgl. die 
B e i t r ä g e v o n P . J . FOWLER u n d P H . R A H T Z . I n : D . M . W I L S O N ( H r s g . ) , T h e A r c h a e o l o g y o f A n 

gloSaxon England , 1976.  Zur Erschließung f rühmit te la l te r l icher Siedlungen durch die topo
graphische Analyse von zeitgleichen Gräber fe lde rn sowie mittelal ter l icher P r o f a n  und Sakral 
bau ten vgl. die zahlreichen Beiträge von K. BöHNER, K. WEIDEMANN und anderen in den Bänden 
der Führer zu vor  und frühgeschicht l ichen Denkmäle rn 1, 1964 f f . 
4) Siehe je tzt zusammenfassend J . A. BRONGERS, Air Pho tog r aphy and Celtic Field Research in 
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Abb. i »Cel t ic f ie ld« der v o r r ö m i s c h e n Eisenzei t v o n Vaassen, Veluwe , N i e d e r l a n d e 
(nach Brongers) . 

the N e t h e r l a n d s , 1976.  Zu jüngs t e n t d e c k t e n u n d e r f o r s c h t e n »Cel t ic f ields« in N o r d w e s t 
deu t sch land u n d D ä n e m a r k vgl . W . H . ZIMMERMANN, Eisenzei t l iche A c k e r f l u r e n im E l b e  W e 
serDreieck. I n : F ü h r e r zu v o r  u n d f rühgesch ich t l i chen D e n k m ä l e r n 30, 1976, S. 23 f f . DERS., 
Die eisenzei t l ichen A c k e r f l u r e n  T y p »Cel t ic f ie ld«  v o n Flögeln  H a s e l h ö r n , K r . Weser 
münde . P r o b l e m e der K ü s t e n f o r s c h u n g im südl ichen Nordseegeb i e t 11, 1976, S. 79 f f . V. NIELSEN, 
Ager lande ts historie . D a n m a r k s n a t u r , 8, A g e r l a n d e t , 1970.  Zu e n t s p r e c h e n d e n B e f u n d e n auf 
G o t l a n d u n d dem wes tschwedischen Fes t l and vgl . S. O. LINDQVIST, T h e d e v e l o p m e n t of the 
agra r ian l andscape on G o t l a n d d u r i n g the E a r l y I r o n Age. N o r w e g i a n Archaeo log i ca l R e v i e w 7, 
1974, S. 6 f f . DERS., Fossilt k u l t u r l a n d s k a p som agra rh i s to r i sk käl la . V ä s t e r g ö t l a n d s F o r n m i n n e s 
förenings t i d s k r i f t 6, H e f t 10, 197576 , S. 117 f f .  Zu Flur sys temen der Bri t i schen Inseln vgl . 
P. J . FOWLER, E a r l y preh i s to r ic agr i cu l tu re in Weste rn E u r o p e : Some archaeo log ica l evidence . I n : 
D. D . A. SIMPSON (Hrsg . ) , E c o n o m y a n d se t t l ement in N e o l i t h i c a n d E a r l y B r o n z e Age Br i t a in 
and Europe , 1971, S. 153 f f . DERS. (Hrsg . ) , Recen t w o r k in r u r a l a rchaeo logy , 1975. H . C. BOWEN 
und P. J . FOWLER (Hrsg . ) , E a r l y L a n d A l l o t m e n t . Brit ish Archaeo log ica l R e p o r t s 48, 1978. 
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»Celtic fields« der Bronzezeit in Wiltshire, England 
(nach Victoria County History of Wiltshire). 
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Die Langlebigkeit derartiger Landeinteilungen mit kleinen rechteckigen oder block-
förmigen Parzellen kann am besten in England demonstriert werden. N a c h den Ergeb
nissen einer archäologischen Landesaufnahme in der Grafschaf t Wiltshire stammen die 
ältesten Komplexe aus der Bronzezeit (Abb. 2). »Celtic fields« sind sodann mit 
einer Reihe von offenen und befestigten Siedlungen aus der vorrömischen Eisenzeit ver
knüpf t (Abb. 3). Die größte Anzahl ist jedoch im Zusammenhang mit einheimischen 
Siedlungen der Kaiserzeit bekannt ; eine Verbindung mit den römischen villae rusticae ist 
in diesem Gebiet allerdings nicht nachweisbar (Abb. 4) 

Es besteht kein Zweifel, daß das auf verschiedene Weise unterteil te Land als Acker
land benutzt wurde, hat man doch häufiger in den eingegrenzten Flächen sich kreuzen
de Pflugspuren aufdecken können, die von einem einfachen symmetrisch gebauten Arder 
herrühren. Wie Untersuchungen in G r o n t o f t Hede im westjütischen Heidegebiet gezeigt 
haben, dür f te die »Geschichte« derartiger Systeme bisweilen kompliziert gewesen sein, 
ließ sich doch feststellen, daß die Grenzen im Laufe der Zeit ihren Standort wechselten 
und die Flächen eine gewisse Zeit als Ackerland, in anderen Zeiten hingegen als Hofge
lände mit einem darauf stehenden Gebäude benutzt wurden, demnach ein mehrfacher 
Wechsel von Acker und Siedlungsland s ta t t fand (Abb. 5). Man darf daher die heutzuta
ge im Gelände faßbaren Grenzen nicht statisch auffassen, vielmehr ist mit inneren Ent
wicklungen von Flursystemen zu rechnen, die nur durch Grabungen geklärt werden 
können, wobei auch solchen Fragen nachzugehen ist, ob sich Kern und Ausbaufluren 
voneinander scheiden lassen. 

Die Umwallungen bei den »celtic fields« stellen vermutlich Besitzgrenzen dar, konn
te man doch an vielen Stellen Teilungen im Verhältnis 1:1 oder 1:2 nachweisen, die 
nach einer bestimmten Zeit der Nutzung innerhalb von umgrenzten Flächen vorgenom
men wurden. D a ß diese Grenzen zugleich auch als Nutzungsgrenzen dienen mochten, 
will nicht bezweifelt werden, ist im Einzelfalle aber kaum zu belegen. Dabei muß fest
gehalten werden, daß man von den Geländebefunden her nicht in der Lage ist, Aussagen 
über ein eventuelles Rotationssystem zu machen 6). 

Die Flurform der »celtic fields« ist mit Siedlungen unterschiedlicher Form und un
terschiedlichen Baubestandes verbunden. In den festländischen Nordseegebieten bestehen 
die H ö f e aus drei oder vierschiffigen Langhäusern mit Viehstall und Wohnteil , häufig 

5) Vgl. Victoria Coun ty His to ry of Wiltshire I, 1, 1957. Weiterhin P. J. FOWLER, Fyf ie ld D o w n 
1 9 5 9 - 6 8 . C u r r e n t A r c h a e o l o g y 16, 1 9 6 9 , S. 1 2 4 f f . H . C . BOWEN u n d P . J. FOWLER, R o m a 

noBritish rura l Settlements in Dorset and Wiltshire. I n : C.THOMAS (Hrsg.) , Rura l sett lement in 
Roman Britain, 1966, S. 43 f f . H . C. BOWEN, The Celtic Background . In : A. L. RIVET (Hrsg.) , 
The Roman villa in Britain, 1969, S. 1 f f . 
6) Vgl. hierzu M. MüLLER-WILLE, Eisenzeitliche Fluren in den fest ländischen Nordseegebieten, 
1965. C.J.BECKER, Früheisenzeitl iche D ö r f e r bei G r o n t o f t , West jü t l and . Acta Archaeologica 42, 
1971, S. 79 f f . O. VEIBAEK, Ploven og dens betydning med saerligt henblik pa landsby
organisation, 1974, S. 84 f f . 
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Abb. 3 »Celtic fields« der vorrömischen Eisenzeit in Wiltshire, England 
(nach Victor ia C o u n t y His to ry of Wiltshire) . 
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Abb. 4 »Celtic fields« der römischen Eisenzeit in Wiltshire, England 
(nach Victoria Coun ty His to ry of Wiltshire). 
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mit zugehörigen Nebengebäuden in Form von Vier oder Mehrpfostenspeichern oder 
Gruben fü r Vorratsbergung, später auch in Form von Grubenhüt ten (Abb. 6,1). Allein 
der bauliche Bestand weist demnach auf eine Mischwirtschaft mit Tierhaltung und Kul
tu rpf lanzenbau hin, die an vielen Stellen auch durch paläobotanische und zoologische 
Untersuchungen bestätigt wird . Das Langhaus beschriebener Art mit entsprechenden Ne
bengebäuden läßt sich archäologisch als betriebliche Einheit herausstellen, ohne daß al
lerdings gesagt werden kann, ob es zugleich auch eine Familieneinheit repräsentiert. Die 
Wurzeln derart ig ausgeformter Betriebe liegen offenbar schon in der älteren oder mittle
ren Bronzezeit. Von dieser Zeit an lassen sich die Bauformen über die vorrömische zur 
römischen Eisenzeit verfolgen, allerdings mit regionalen Abweichungen. Das Bild ändert 
sich hingegen im f rühen Mittelal ter ; während das dreischiff ige Langhaus nur noch im 
engeren Küstengebiet weiterlebt, dominiert im Hinter land das einschiffige Langhaus, 
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Abb. 6 Bauformen bäuerl icher Siedlungen der vorrömischen Zeit (schematisiert) 
1 Küstenregionen der südlichen und östlichen Nordseegebiete 2 Nieder rhe inMaas
LippeGebiet 3 England. 

das, ebenso wie seine kaiser und latenezeitlichen Vorgänger im NiederrheinMaasLip
peRaum, nicht die deutliche Trennung in Wohn und Stallteil aufweist (Abb. 6,2) 7). 

Im insularen Bereich ist als Hauptgebäude aus vorrömischer Zeit weitgehend nur der 
Rundbau bezeugt, der als Wohnraum genutzt wurde; Viehstallungen konnten nicht 
nachgewiesen werden. Allerdings f indet sich auf den dortigen Siedlungen auch der Vor

7) Vgl. hierzu MüLLERWILLE (wie Anm. !|'). Ergänzend A. BANTELMANN, Elisenhof in Eider
stedt, 1: Landschaftsgeschichte und Baubefunde , 1975. W. A. VAN ES, Etablissements ru raux de 
l 'epoque romaine et du debut du MoyenAge aux PaysBas. In : Union In te rna t iona le des Scien
ces Prehistoriques et Protohis tor iques I X e Congres, Colloque X X X , 1976, S. 114 f f . 
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ratsspeicher, außerdem die Vorratsgrube, die in ähnlicher Form ebenfalls häufig auf dem 
Festland bezeugt ist (Abb. 6,3). Demnach stellen sich, abgesehen vom Hauptgebäude, im 
Baubestand bäuerlicher Siedlungen der Britischen Inseln und des Kontinents Gemein
samkeiten heraus, die schon fü r das System der Landauf te i lung genannt wurden 8). 

Das Landschaftsmilieu, die Baubefunde sowie das paläobotanische und zoologische 
Material lassen erkennen, daß der jeweilige Anteil von Tierhal tung und Kornwir tschaf t 
in den Siedlungen unterschiedlich sein konnte. Es bedarf keiner weiteren Erörterung, 
daß in den Siedlungen der Marschengebiete der Nordseeküstenländer die Viehzucht do
minierte und der Anbau von Kul tu rpf lanzen nur eine untergeordnete Rolle spielte, ein
geengt auf kleinflächige Areale, die durch Gräben unterteilt sein konnten 9). 

Über die allgemeine landschaftsbedingte wirtschaft l iche Ausrichtung hinaus ergeben 
sich aus dem Baubestand innerhalb ein und derselben Siedlung weitere Hinweise auf eine 
Differenzierung von Betrieben. Gerade hier bietet der Viehbestand, soweit er sich über 
die Anzahl nachweisbarer Boxenunterteilungen errechnen läßt, gewisse Ansätze. So las
sen sich sowohl in den Sand als auch in den Marschengebieten der südlichen und östli
chen Nordseebereiche Hofbet r iebe mit unterschiedlich großem Viehbestand feststellen, 
von 24 Rindern auf der einen, und 30, ja sogar 40 oder mehr Rindern auf der ande
ren Seite. Man wird bei der Interpre ta t ion zwei Möglichkeiten berücksichtigen müssen, 
zum einen unterschiedlichen Besitzstand, zum anderen unterschiedliche wirtschaftl iche 
Ausrichtung, mit stärkerer Betonung der Vieh bzw. der Anbauwir t schaf t IO). 

Eine starke Betonung der Anbauwir t schaf t könnte man in der größeren Ansammlung 
von Speichern sehen, auf denen Erntegut (Körnerfrüchte) gestapelt wurde, wie beispiels
weise in der ältereisenzeitlichen Siedlung von Haps an der unteren Maas mit zahlrei
chen die Langhäuser begleitenden Speicherbauten oder bei einer Gruppe von umwehrten 
Anlagen der Spätlatenezeit aus der Drenthe, welche als Speicherplätze interpretiert wer
den, deren zugehörige Siedlungen mit Langbauten bislang noch nicht bekannt sind. Doch 
muß man bedenken, daß auch Laubfut te r oder Heu in derartigen Speichern gestapelt 

sein konnte 
Manche Siedlungen lassen in ihrem Baubestand erkennen, daß neben den Hofbe 

trieben mit unterschiedlich ausgerichteter oder ausbalancierter Mischwirtschaft auch Be
triebe bestanden haben, deren wirtschaft l icher Hinte rgrund vom Baubestand her nicht 

8) Z u s a m m e n f a s s e n d B. CUNLIFFE, I r o n A g e C o m m u n i t i e s in Br i t a in , 1974. D . W. HARDING, T h e 
I r o n Age in L o w l a n d Br i t a in , 1974. Vgl. wei t e rh in TH. CHAMPION, Br i t a in in the E u r o p e a n I ron 
Age. A r c h a e o l o g i a A t l a n t i c a 1, 2, 1975, S. 127 f f . 
9) Vgl . Bei t r ag W. HAARNAGEL in diesem B a n d . S. 41 f f . 
10) Z u l e t z t H . T. WATERBOLK, E v i d e n c e of ca t t le s ta l l ing in e x c a v a t e d pre  a n d pro toh i s to r i c 
houses. I n : A. T. CLASON (Hrsg . ) , A r c h a e o z o o l o g i c a l Studies , 1975, S. 383 f f . R. S. HüLST, Re
f lec t ions on D u t c h Preh i s to r i c Set t l ements . Ber ich ten v a n de Ri jksd iens t v o o r het o u d h e i d k u n d i g 
b o d e m o n d e r z o e k 23, 1973, S. 65 f f . 
11) G . J . VERWERS, D a s K a m p s Veld in H a p s in N e o l i t h i k u m , Bronzeze i t u n d Eisenzei t , 1972. 

J . A. BRONGERS, 1833: R e u v e n s in D r e n t h e , 1973, S. X X V I I I f f . 
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ohne weiteres zu klären ist. Hier wird man, je nach Lage und nach Ausweis der Funde, 
an Wohnungen von Gesinde, an Betriebe mit kleinbäuerlicher Wirtschaf t und zusätzli
cher Tätigkeit (Seefahrt, Fischerei), schließlich an Gruppen denken müssen, die als Zim
merleute, Grob und Feinschmiede, Stellmacher, Töpfer beschäftigt waren, wie dies u. a. 
kaiserzeitliche Befunde und Funde auf der Wurt Feddersen Wierde und der Geestsied
lung von Wijster nahelegen I2). Auf der anderen Seite zeichnen sich seit der Spät
latenezeit auf einigen Siedlungen auch »Großbetriebe« ab, mit einer Konzent ra t ion von 
mehreren Bauten, einer H ä u f u n g von Funden wie Impor tgut oder quali tätsmäßig her
ausragenden Objekten, wobei vor allem an den »Herrenhof« von Feddersen Wierde er
innert sei '3). 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß sich in einem gut erforschten Bereich wie den 
Gebieten rings um die Nordsee während der vorrömischen Metallzeiten und der älteren 
römischen Eisenzeit ein gemeinsames Agrarsystem mit regelmäßig oder blockförmig un
terteilten Wirtschaftsf lächen abzeichnet, die vermutlich pr ivat und in einem wilden 
Feldgraswechsel genutzt wurden. Die zugehörigen Siedlungen weisen, bei unterschiedli
cher Ausprägung der Hauptgebäude im festländischen und insularen Bereich, gemeinsa
me Formen der Vorratsbergung auf. N a c h dem Bau und Fundbestand lassen sich unter
schiedlich strukturierte Hofbetr iebe erkennen; während der überwiegende Teil auf 
Mischwirtschaft mit gestaffeltem Besitz an Vieh und Korn beruht, ist ein kleiner Teil 
auf andere zusätzliche oder ausschließliche Tätigkeiten (Fischerei, Haus und H a n d 
werk) ausgerichtet. 

Wie bei archäologischen Untersuchungen mehrfach festzustellen war, muß man in 
vormittelalterlicher Zeit mit einem relativ instabilen Siedlungsmuster rechnen, d. h. mit 
schnellem Standortwechsel von Höfen , der vermutlich wirtschaft l ich bedingt ist, wobei 
der Anteil einzelner Faktoren, wie Bodenermüdung, Rotationssystem u. a., nicht bekannt 
ist. Sieht man von den Marschengebieten mit ihren festen Siedlungsstandorten ab, so 
zeigt es sich, daß nur wenige Niederlassungen mehrere Jahrhunder te Bestand gehabt ha
ben; vielmehr hat offenbar an vielen Stellen eine Verlagerung von H ö f e n und H o f g r u p 
pen stattgefunden. Gründlich erforscht ist ein derartiger Komplex »wandernder Siedlun
gen« im westjütischen Gron to f t Hede, wo sich im Laufe von drei Jahrhunder ten größere 
Hofgruppen von Norden nach Süden verschoben haben. Ähnliches konnte bei einer 
kaiserzeitlichen Siedlung in HamburgFarmsen festgestellt werden, deren H ö f e im N o r 

12) W. A. VAN Es, Wijster . A N a t i v e Village beyond the Imper ia l Front ier 150425 A . D . , 
1967 (= Palaeohistor ia 11). H . JANKUHN, Spätan t ike und merowingische Grund lagen fü r die f r ü h 
mittelalterliche nordeuropäische Stadtb i ldung. In : Ear ly Medieval Studies 1 (= Ant ikvar i sk t A r 
kiv 38), 1970, S. 25 f f . W. HAARNAGEL, Vor und Frühgeschichte des Landes Wursten . In : E. VON 
LEHE (Hrsg.), Geschichte des Landes Wursten, 1973, S. 17 f f . 
13) A. E. VAN GIFFEN, Prähistorische H a u s f o r m e n auf Sandböden in den Nieder l anden . Germa
nia 36, 1958, S. 51 f f . VAN Es und HAARNAGEL (wie Anm. 12). S. HVASS, H o d d e et 2000 arigt 
landsbysamfund i Vest jy l land. Fra Nat ionalmuseets Arbe jdsmark 1975, S. 75 f f . 
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Abb. 7 Verlagerungen von eisenzeitlichen Hofplätzen 
i Hamburg-Farmsen 2 Gristede, Niedersachsen 
(nach Schindler und Zoller). 
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den und Südwesten nach ein bis zweihundert jähriger Existenz weiter nach Süden und 
Osten verlegt wurden (Abb. 7,1). Untersuchungen auf dem Gristeder Esch, Ammerland, 
bieten in dieser Hinsicht ein weiteres Beispiel; spätlatene und frühkaiserzeitl iche Sied
lungsplätze an den Talrändern wurden im Laufe der Kaiserzeit zugunsten höher gelege
ner Stellen verlassen, die ihrerseits ebenfalls nach einer gewissen Zeit aufgelassen werden 
sollten (Abb. 7,2) '4). 

Im Laufe der Kaiserzeit haben sich nunmehr Veränderungen ergeben, die offensicht
lich zur Aufgabe der traditionellen Flurparzell ierung vom T y p der »celtic fields« führ 
ten. Was an ihre Stelle t rat , ist allerdings allgemein schwer zu sagen, regional bieten sich 
jedoch einige Hinweise an. So konnte man bei bäuerlichen Siedlungen der mittleren und 
jüngeren Kaiserzeit Parzellierungen in Form von Zaunstrecken oder Gräbchen feststel
len, die sich in das regelmäßig geordnete Gefüge von H o f p l ä t z e n einordnen, etwa in 
Wijster, Drenthe, wo die freien Flächen zwischen zwei Hausreihen als Ackerland ge
dient haben (Abb. 8). Es lassen sich noch weitere Beispiele in den nördlichen Nieder lan
den und Nordwestdeutschland anführen, bei denen regelmäßig angelegte Parzellen 
durch den Verlauf von Gräbchen und Zäunen faßbar sind (Abb. 9) J5). In der straff 
ausgerichteten Anlage der H o f p l ä t z e und hofnaher Parzellen sieht Waterbolk einen Ein
fluß seitens römischer Agrikul turmaßnahmen, wie sie weiter südlich in den römisch be
setzten Gebieten ihren Ausdruck in Form von Centuriat ion und regelmäßiger Landauf 
teilung gefunden haben l6). Zweifellos reichen die bislang bekannten Befunde noch nicht 
aus, um ein über mehrere Regionen hinausgreifendes Agrarsystem zu postulieren, das rö
misch geprägt gewesen sei, doch muß man feststellen, daß gerade solche Befunde regel
mäßiger, hofnaher Parzellen im nördlichen Vorfeld der Germania inferior auftreten. 

Weitgehend unbekannt sind bislang die Landwir tschaf ts formen der Völkerwande
rungs und Merowingerzeit . In den nördlichen Niederlanden läßt sich der Ubergang 
zum intensiv genutzten aufgeplaggten Daueracker land erst im Laufe des f rühen Mittel
alters fassen, wie die Grabungen der karolingerzeitlichen Ansiedlung südlich des heuti
gen Odoorn, Drenthe, gezeigt haben. Der Ausgräber rekonstruiert eine hofnahe Flur, die 

14) BECKER (wie Anm. 6). R. SCHINDLER, Eine germanische Siedlung des 1.5. Jh. n. Chr . in H a m 
burgFarmsen. H a m m a b u r g 4, 195355, S. 173 f f . D. ZOLLER, Die Ergebnisse der Grabung Gri
stede. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 1, 1963, S. 132 f f . ; 4, 1969, 
S. 131 f f . ; 7, 1972, S. i n f f . ; 9, 1975, S. 35 f f .  Vgl. auch G. KOSSACK, Zur Frage der Dauer 
germanischer Siedlungen in der römischen Kaiserzeit . Zei tschr i f t der Gesellschaft fü r Schles
wigHolsteinische Geschichte 91, 1966, S. 21 f f . K. BöHNER, Ausgrabungen von kaiserzeitl ichen 
Siedlungen im freien Germanien. In : Ausgrabungen in Deutsch land 3, 1975, S. 3 f f . 
15) V A N GIFFEN ( w i e A n m . 1 3 ) . V A N E s ( w i e A n m . 12)  A . BANTELMANN, D i e k a i s e r z e i t l i c h e 

Marschensiedlung von Ostermoor bei Brunsbüt te lkoog. O f f a 16, 195758, S. 53 f f . D. ZOLLER, 
Die Ergebnisse der Grabung Gristede i960 und 1961. Nachr ich ten aus Niedersachsens Urge
schichte 31, 1962, S. 31 f f . 
16) H . T. WATERBOLK, De oorspronkel i jke s t ructuur der Drentse zanddorpen . Archeologie en 
Historie (Festschrift H . Brunsting), 1973, S. 429 f f . 
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Abb. 8 Kaiserzei t l iche Siedlungen mit umzäun ten Parzel len von Wijster , Nieder lande . 
Per iode I I a (nach van Es). 

sich, ähnlich wie im mittel und spätkaiserzeitlichen Wijster, an die nach einem regelhaf
ten Bauschema ausgelegten H ö f e angeschlossen habe; erst im Laufe des Mittelalters sei 
sodann die Flur erweitert worden, wobei man mit Hil fe von Beplaggung Daueracker
land geschaffen habe, das dann auch zur Permanenz der an anderer Stelle errichteten 
und noch heute existierenden bäuerlichen Siedlung geführt habe '7). 

1 7 ) W A T E R B O L K ( w i e A n m . 3 ) . 
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Auch an anderen Stellen konnte fü r die Bildung von Daueracker land allenfalls f rüh
mittelalterliche Zeitstellung nachgewiesen werden l8). Von geographischer Seite wird 
auf Grund archivalischer Unterlagen und retrospektiver topographischer Analysen eben
falls ein seit der Merowinger und Karolingerzeit einsetzender Entwicklungsgang fü r 
bäuerliche Siedlungen Nordwestdeutschlands angenommen, der vom hofnahen Acker
land über ein ursprünglich als Wechselland genutztes Areal zu einem großen, intensiv 
genutzten Daueracker land mit Besitzgemengelage führ t 's). Die Entwicklungsphasen 
f rüher Daueracker landkomplexe im einzelnen nachzuvollziehen, dürf te nur mit Hil fe 
größerer Flächengrabungen möglich sein, können doch oberflächlich sichtbare Flurbe
grenzungen, wie sie aus älteren Zeiten überliefert sind, nicht mehr festgestellt werden. 

Es wurden bislang Flur und Siedlungseinheiten aus Bereichen behandelt, in denen 
sich entsprechend den natürlichen Voraussetzungen bäuerliche Betriebe mit Mischwirt
schaft entwickeln konnten. Es seien weiterhin einige Beispiele aus weiter nördlich gelege
nen Gebieten herangezogen, die auf Grund extremerer Umweltverhältnisse eine einseiti
ge wirtschaft l iche Ausrichtung erkennen lassen. Meines Erachtens bieten, abgesehen von 
den Marschengebieten, die archäologisch faßbaren Siedlungsreste aus einigen Teilen 
Westskandinaviens und der von dort aus besiedelten atlantischen Inseln sowie Islands 
und Grönlands fü r den Zei t raum von etwa 3 0 0  1 3 0 0 nach Chr. eine der wenigen Mög
lichkeiten, Hofbe t r iebe in etwa gleichartigen landschaftl ichen Milieus in einer ein Jahr
tausend umfassenden Tradit ionsket te zu studieren; dabei hilf t die Gunst der Überliefe
rung 2°). Zum einen sind im westnorwegischen Jaeren mehrere hundert Hofstellen aus 
der Kaiser und Völkerwanderungszei t erhalten, großenteils in einem während einer 
Binnenkolonisation aufgesiedelten Bereich, der im Mittelalter und in der Neuzeit über
haupt nicht oder nur extensiv genutzt wurde zum anderen sind es die Täler des 
H v i t a und des Thjorsar in Südisland, die beim Heklaausbruch im Jahre 1104 mit La
vaasche bedeckt wurden, wobei zahlreiche Siedlungen des 9.11. Jahrhunder ts zerstört 

18) Zule tz t K.E. BEHRE, Beginn und Form der Plaggenwir t schaf t in Nordwes tdeu t sch land nach 
pol lenanalyt ischen Untersuchungen in Ostf r ies land . Neue Ausgrabungen und Forschungen in 
Niedersachsen 10, 1976, S. 197 f f .  Zu Plaggenböden vorrömischer Zeitstel lung auf Sylt vgl. 
H . J . KROLL, U r  und frühgeschicht l icher Ackerbau in Archsum auf Sylt, Diss. Kiel, 1975. 
19) Zum Beispiel H . HAMBLOCH, Einödgruppe und Drubbe l . Siedlung und Landschaf t in Westfa
len 4, i960, S. 40 f f . DERS., Langs t re i fenf luren im nordwest l ichen Alt Niederdeu tsch land . Geo
graphische Rundschau 14, 1962, S. 345 f f . 
20) Hinsicht l ich der H a u s  und H o f f o r m e n zusammenfassend O . KLINDTJENSEN, House con
struct ion in geographical perspective. M. STENBERGER (Hrsg.) , Vallhagar . A Migrat ion Per iod 
Sett lement on G o t l a n d / S w e d e n , 1955, Teil II , S. 977 f f . 
21) Zuletz t zusammenfassend B. MYHRE, The I ron Age Farm in Southwest N o r w a y . Norweg ian 
Archaeological Review 6, 1973, S. 14 f f . ; 7, 1974, S. 63 f f . DERS., Gardshusenes konstruksjon og 
funks jon i je rnalderen. Arkeologiske Skr i f t e r f r a Histor isk museum (Bergen) 2, 1975, S. 73 f f . 
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wurden 2 2) , schließlich die im 14. und 15. Jahrhunder t untergegangenen Siedlungen in 
den Landschaften 0s t e r - und Vesterbygd von Südwest und Westgrönland mit insgesamt 
etwa 300 Höfen , die im Gelände identifiziert sind 23). Alle Gebiete sind durch eine 
gleichartige N a t u r geprägt, die dem bäuerlichen Siedler viehwirtschaft l iche Tätigkeiten 
nahelegte. Kornanbau war im gewissen Umfange in Westnorwegen möglich, wurde im 
Mittelalter auch in Island noch betrieben, dann aber aufgegeben, während er in Grön
land in mittelalterlicher Zeit kaum Fuß gefaßt haben dürf te . Interessant ist nunmehr, 
daß sich in allen drei Gebieten über ein Jahr tausend hinweg ein formal ähnliches Be
triebssystem erkennen läßt. So liegen die aus der Kaiser und Völkerwanderungszei t 
stammenden H ö f e Westnorwegens, meist ein oder zwei Langhäuser, innerhalb einer von 
einer Steinmauer eingefaßten Fläche, die, nach Terrassenkanten und Lesesteinhaufen zu 
urteilen, als Ackerland genutzt wurde, offenbar gegen das Vieh geschützt, das von den 
Ställen der Langhäuser durch eine Wegetr if t nach außen geführt wurde. Diese Form f in
det sich auch auf Island wieder, wenngleich bei den Bauten selbst Abweichungen in de: 
Aufteilung und Funktion zu erkennen sind. Der hofnahe Bereich wird allerdings nur im 
Mittelalter als Kornland genutzt worden sein, später diente er als gedüngtes Mahdland 
für die Winterversorgung des Viehs. Dies dürf te auch beim Gründerhof Brattahl id in 
0sterbygden der Fall gewesen sein, wo ehemals große Teile des hofnahen, durch einen 
Steinwall nach außen abgegrenzten Bereiches durch kleine künstliche Wasserläufe be
wässert wurden.  Im Gegensatz zu den weitflächigen, in viele Parzellen unterteilten 
Fluren der englischen und festländischen Bereiche, die zu Siedlungen mit einer größeren 
Anzahl von Höfen gehören, schart sich demnach in nördlicheren Gebieten das intensiv 
genutzte Land eng um einen Einzelhof oder um eine kleine Hofgruppe , wobei es unter 
günstigen Umständen als Ackerland, unter extremeren Bedingungen als Wiesenland ge
nutzt werden konnte. 

Eng mit der viehwirtschaftl ichen Ausrichtung der H ö f e ist die Entstehung und Ent
wicklung der Almwirtschaft verbunden. Aus der Merowinger und Wikingerzeit sind in 
den über 700-800 m hoch gelegenen Gebirgsregionen Südnorwegens Grab und Einzel
funde überliefert, die zumindest teilweise als Zeugnisse almwirtschaft l icher Tätigkeit ge

22) Zule tz t S. THORARINSSON, The E r u p t i o n s of H e k l a in his tor ica l t imes, 1967. Vgl. auch 
TH. MAGNUSSON, Sögua lda rbyggÖ \ H v i t ä r h o l t i . Ä r b ö k hins i s lenzka f o r n l e i f a f e l a g s 1972, 
S. 5 f f . S. THORARINSSON, G j ö s k u l ö g og gamla r rus t i r . S. RAFNSSON, SamsstaÖir 1 
Thjo r sa rda l . E b e n d a 1976, S. 5 f f . , 39 f f .  Zu den a t l an t i schen Inse ln vgl . A. SMALL, T h e di
s tr ibut ion of se t t lement in She t l and a n d Faroe in Vik ing t imes. Saga Book of the V i k i n g Society 
fo r N o r t h e r n Research 17, 196768 , S. 145 f f . S.DAHL , T h e N o r s e se t t l ement of the F a r o e Is
lands. Medieva l Archaeo logy 14, 1970, S. 60 f f . 
23) M. MüLLER-WILLE, Z u r mit te la l t e r l i chen Besiedlungs u n d Wir t scha f t sgesch ich te G r ö n l a n d s . 
Jah rbuch des R ö m i s c h  G e r m a n i s c h e n Z e n t r a l m u s e u m s M a i n z 19, 1972, S. 155 f f . H.M.JANSEN , A 
Cri t ical Accoun t of the W r i t t e n a n d Archaeo log ica l Sources ' Evidence conce rn ing the N o r s e 
Sett lements in G r e e n l a n d . Meddele l se r om G r ö n l a n d 182, 4, 1972. 
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wertet werden können; entsprechende Befunde sind auch aus dem nördlichen Schweden 
bekannt . O b zuerst Berghöfe, die man permanent zu bewohnen gedachte, oder Almen im 
heutigen Sinne angelegt wurden, ist bislang im Einzelfalle nicht untersucht 24). 

Liegt die Entwicklung der Almwir tschaf t mit der Bildung von saisonal aufgesuchten, 
von einem Mutterhof abhängigen Siedlungen im Rahmen landwirtschaft l icher Ausnut
zungsmöglichkeiten, so lassen sich  um beim Beispiel Norwegens zu bleiben  seit der 
späten Kaiserzeit im Siedlungsbild zwei andersartige Erwerbszweige erkennen. Zum einen 
scheint der Fisch und Meeresfang im Küsten und Fjordgebiet eine große Rolle gespielt 
zu haben; archäologisch spiegelt sich dies nicht zuletzt in der Anlage von Bootshäusern 
wider, die entweder einzeln bei den H ö f e n oder in Gruppen an der Küste vorzuf inden 
sind 25). Zum anderen sind in Höhengebieten Siedlungen nachweisbar, deren Wohn und 
Arbeitsgebäude, Werkgruben, Schlackenplätze und Öfen auf Eisengewinnung und Ver
arbeitung hindeuten; Plätze ähnlicher Art sind aus der Kaiserzeit von mehreren Stellen 
im nördlichen und östlichen Mitteleuropa bekannt . Der Bedarf an Eisen wurde offenbar 
von Gruppen abgedeckt, die ausschließlich oder vorwiegend fü r dieses Gewerbe tätig 
waren, demnach außerhalb der normalen landwirtschaft l ichen Betätigung standen l 6 \ 

24) M. MüLLERWILLE, S. v. Alm(Alp )wi r t s cha f t . Real lexikon der Germanischen Alter tumskun

d e v o n J . H O O P S , 1 9 7 3 , S . 1 8 7 f f . 

25) P. ROLFSEN, Batnaus t pa Jaerkys ten , 1974. 
26) M MüLLERWILLE, Der f rühmi t te la l te r l iche Schmied im Spiegel skandinavischer G r a b f u n d e . 
Frühmit te la l te r l iche Studien 11, 1977, S. 127 f f . 
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