
VII. Die Landwirtschaft einiger anderen Völker

l)a tlic 'l'iirkvülker tlurch Zc¡rtr'¡rlasicn unrl l)crsien ¡ttrch \\¡es[ett rvanrltrrten

¡¡111 lin'ft'il rlicsr.r'Vtill<er ftir liingere Zeit iu Persien uncl Afgltanistan blieb,

so rlass in <liescn rrntl <len angrenzt'rtrlcn L¡i¡rrlcrn auclt heute nor:h cinigc tiir-
kiscfie \Iiilker s'ohnen (n'it cts'a <lie (izbckcrt in Cl¡orezn), isl es für unsere

Untersuchu¡rg u'ichtig, auch dic La¡trhvirlschafl. t'iniger Nachllarlä¡ttler Ana-

t,oliens kurz zu charahterisiert'n. r\usst'rdenr ltabcn rvit (ìru¡lcl, auch <lie Lancl-

rvirtschaft rler ülrrigen Nachbarlånrlcr unrl -vijlkcr kcnnenzulerncn: Iiauka-
siens, Arnrenitns, tler Gegendcn a¡n Schn'arzen lleer sorvie llesottrlers auch

der \\:olgal.atarcn. I)ic A¡r¿rtolier kiinrteu vo¡r tlics'.'n Välkt'rn tlen (ìellrauclt

einiger' (icrätc u¡rrl ¿ruch r\rllritss'eiscn gclernt haben, orlcr cs kann u'cnig-

ste¡ls Iìceinflussung i¡r rlcl einen oder ¿t¡rtlcr¡r Iìichtung crlolgt sei¡¡. \Venn

rvir r¡ns in rlt'n vorigen Iia¡rit,.'ln rniI tlcrt Naurt¡l tler lanthvirtschaftlicht'll
\\rcrkzeuge irn hcutigt n AnaLr¡lier¡ l'ertt.rutmaehtcn, habcn q'ir im anato-
lischcn'l'iirkisc:l¡ tleuIliclte ¡rt'rsisclte I.chnl'iirt.t't'lletttcrltt, rlie citttr ettge

Btliihrung ¡l¡i1. rlcr ¡rcrsischcn Lancltvirtschaft bcrveis,-'¡t.

\\rir glicrlcrn rlicse r¡nserc [Jlrcrsicht i¡r vier IIau¡ltgrrr¡r¡lt'n: l. tlie Perscr,

die (izbckcn (Uzbeken) von Chorez¡n untl rlcn Nachlxrrgcgcntlen ¡¡¡¡¡'iç ¡li1r

I{arakalpake¡r; 2. dirr'I'urkrntntn clcs Sütlteils von Zentralasien; ll. tlie liauka-
sier u¡rrl Àr¡ncuicr son'ic rlic Bern't¡hncr tler Gegentlt'n allr Schn'arzt'tr lft'er; ,1.

dic Lands'iltschaft untl iltrr: Geråle in Tatarstan.

1. DrE pErìSltR, ÖZs¡;Xl.:X \¡ON CI{OnEZ}I trNl) Ii^lìAl{Ål-P^,liliN

l)itr Lanrhvirtschaft von Clwreznt ist vor allern crforscht s'orrlen vo¡r S. I).
'['oLsL'ov, I. P. PnrnrrSrvsxI.¡, l). l). Iltr¡<rNri:, ß. \¡. ANnnr..r¡lor', ù[. \¡. S,r-

z()N()\¡.\ unrl tl. S,rln¡<EN.rv. Sie stül.zen ihre tlutersuchuttgen auf arcltåolo-
gische l.'r¡¡rtle st¡rvie auf clie Werke orientalisclter Autorit¡it.en, tlit At--El¡ntrN¡,

S,r',rr.rnr, Iìriurrousr, Srms-r li,\ru{r t¡nrl Bunrt,rN-t IiÂTl', tlie in aral¡is<lltcr
runrl ¡lersischer S¡rrachtr gt'sclrritbcn hallcn, unrl auf Schiklerurtgt'n r.on lìt'i-
senrlt'n arrs frtihcrcn .lahrhrrntlcrtern, n'ie lì..rrr¡.rrr.:r, utr lLrNs uncl (ltt..ruo¡N.

ln rlcn \\'crktn clitser Autoren finrlet nran auch Hinrvcisc auf n'citcrc Qut'l-
len unrl ¿rrrssertle¡u Abbiltlungcl, clic rvir jcrveils gcsontlert t'rw¡îhncn. l)as
\\'erk 'r\rozlliknovtnic i raz,vitie zentlcrlclijar (lloskau l9{ì7) ltchat¡clelt fol-
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gendc auf dic La¡rdrvirtschaft llezüglicht' 'l'helncn: tlie ¡lrinlitivc Lantlrvirt-

schaft; die Lanclwirtschaft der frühcrn lilassengesellschaften; die Bat¡ern rler

Vorzeit auf tlem Borlen tler hctttigcn Solljt'tunion; die antikt' Lantlu'irt-
schaft; clie Lanchvirtschaft tler Stâmtrlt' nördlich vom Schwarzen ìfeer \,or

der Skythenzeit u¡rd in <k'r skythisch-sarmâtischcn Iipoche; die Landrvirt-

schaft der Stá¡nme cler Zarullinets- trntl 1'scltcrnjachov-Kttltttren (1'-'1..Ih.);
die I-anthvirtschaft cler Ostslarven (6. -9..Ih.); die f-antlwirtschaft Iìuss-

lands in {er Kierv-Perio<le (9.-ll. Jh.); die altrt¡ssische Landwirtsclralt in

der Zeit tler feudalen Zersplitterung (12,-l;l..Ih.).
I. P. Prr:nuðnvsrl.¡ schildert in seinem Werk 'rZemlcrlelie 

i agrarnyc ntno-

ßenija v Irane XIll-XIV vekovf, 1960, S. l,trfi, atrfgruntl persischer Qucllc¡
die mittelalterliche Lanclwirtschaft Persiens.

Die persiscften Fachausdrückr-' für lanrhvirtschaftlichc Geräte rvaren iur lii.
und l4.Jahrhundert, grösstenteils dieselben, <lie sich in Iran bis lteutzutage er-

halten hatren: gttåaz (Se',u.ln¡ S. 700) otl. fris (h/v/i$) 'Pflug' (I"r':Htroust: Sc/t-

nem4V, S. 250), aus I Iolz rnit risernem Pflugmesser bzrv. r'iserncr Pflugsehar;

ferner gau ahan (npers. äl¡en 'Eisen') und suòar (: npers. .supãr 'Pflug' - ai.

pntíIah 'pflugschar'; s. ll.rvnrror.nn, Aind. Etym. Wb. III iì97). Nfan îinrlt't

dicse Wörler in den Quellenrverkcn rvie auch lìeute als Synonyme, sie bezeich-

nen vor alle¡n die eiserne Pflugsclrar otler das lVlcsser tles Holzpfluges (s' S,rns-t

IìerrRr, S. .36 Nr. 24), aber als pars pro toto habe¡r sie auch tlie tsedeutung

'Pflug'(s. Buntt,rN-t I{,t'rI', S. 363). Diese Facþausdrücke gebrauchte nlân so-

rvohl für clen schwc.ren als ttir den leichten Pflug. Aussertlem treffen rvir in rlcn

Qtrellen folgentle Aus<hückc an: /cttlttng, kulang 'l-lacke'(S,rus-l lr,rltlt¡, S. l0:l
Nr.86); åil'Schaufcl' (S,rr'rs-r lr..rrrrrr, S. l:ì0 Nr.52); grrraz'Scltaufel zum lìh-
nen des schon gepfltigten Ackcrs' (a.a.O. S. 49 Nr. 16); lcancnd 'Hackt" otler

'Scfuaufel zt¡m Aus[eþen cles Grabens' (a.a.O. S. 55 Nr. 23); dn.s (: npcrs.

dds 'Sichel' - ai, diítra- id.; s. Ht¡nN, Nett¡rcrs. Iìtym. l ltì), auch dalrre'Sichel'
(a.a.O. S. 5ir Nr. 7); iug oùer dluç¡(: rri. yttgú-,lat. irrgrrrn)'Joclt'(z.um;\n-
span¡ìen dcr Ochsen) (a.a.O. S. ii8 Nr. 2:t-2'l).

Um die NIitLe des l3.Jahrhunderts rvarcn clcr schwere un(l der leichte Pflug

cbenso wie auch noch heute aus Holz angefertigt, nur die Spitze oder Pflug-

schâr aus Eiscn. Am verbreitetstcn rñ'ar der leichtc Pflug, der sich allnl¿Ihlich

aus detn z,um Pflügctì l)cnutzttn Baumstatnm mit einem kt¡rzc¡t Ast ent-

tvickclt hatte (s. lì. R,rtr, G,..schichtc rles Pfltrges). D. D. lìt'¡<tNrð bt'schreibt.

verschie{ene Vari¡rntcn tles lt'ichtcn l)flug.'s i:¡r tìortls'cstlitrhcn 'l'eil Afgha-

nistans, ¡nit antlere¡t \\¡orten, in t'i¡tt'nr Gebiet, rlas im l\fil.l.elaltcr Ost-Cho-

rassan genannt, wurde, (N. L V.,rt'tr-ov ll.D. Iìt:tirnlð, Zemledt'ltcskij Af-
ganistan, S. 181-187.) Allc <licse Pflügc schc¡r ¿trrs s'ie Sägestänrme rnit eiser-

ner Pflugschar. Im uFarhattgr von BrÌRH^N-l I{¡'rr' lvirtl das Wort À'¡llðe'Pflug'

folgendermassen trklärt: ¡rlir ist ein hiilzerner Balkcn (oder Stamrn, Stangc),
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wor¿rn eine eiser¡ìe Pflugschar' (ç¡uu ahunl befestigt rvird trtrd rvotnit der Bode¡r

gepfliigt wird.> (Iìunurrx-t Kl'Lt', S. 678.) Vgl. auch Guonc N|ont.ut'ts'ttnnNr,

ind,r- Iranian Iìrontier Languages I - I I, llt'sotltlers die'Iafeln.
Sbellcnrveise rvar in den Wcst- unrl lrlordrvcstteilen lratts, attf tlen Ablttingcn

des Zagrosgebirges, elte¡rso n'ie i¡r clen bergigen (;cgencle¡t Arnlcnicns, die

schwercn ßorle¡r haben, auch cler sclìwere Pflug verbreitet. Noch zut Zeit

drrs l(alifats kannte ma¡r schu'ere Pflüge, vor dic nran bis ztt acht Paar Ochsen

spanntt' (s. Iì. N. Z,ttroonn, Istorija vostoðnogo srctlnevekov' ja, S' 71)'

Der kurdische Schriftstellerr Su¡rur-rr,rN ßttrt.tst, cler im l{i. .Iahrhundert in per-

sisc¡cr Sprache gcschrieben hat, rrrzâhll aus rlt'ln \¡ilajet ][trski, rìass man dort

sogar 2,1 Ochscn orler Büffel vor (kìn Pflug s¡ranrtlt', also zrviilf Paar Arbeits-

rinrler. (Snnnl..-Har Brnr,rsr, I, S.3il3, A. N. GuNr<o, Itlazvanija ¡lltrga v severo-

kavkazskich jazykach.) Iìntsprechcntle Beispit'lc llrirrgI attclt 0¡.r¡¡¡rIus: ,rl)it'

Perser verrvcnclcn auch Pflügc zum Pflügetr tles Lantles, ttntl in stllclten Gegen-

rltn. rvo rlcr fJr¡den fett und hart ist, wier z.B. in Jercvitn ttn(l Ar¡ncnicn, sittrl

tlie Pfltige s0 gervaltig, dass man zu ihrer l-enkuttg lvenigstens vier lI¿itrlrer

llraucht, utrrl dass, ttt.tt siei ztt ziehen, 12 2,1 tsiifiel vorgespannt werden; sic

r¡rachen einc F't¡rche, <lie cinen Fuss tief ttntl zu't'i llreit ist.tr (Or-n,rnttls,

s. 7:17.)

\¡or den leichtcn Pflug tvurrle nur ein Ochscn¡laar gesl)â¡ìtrt. l)icse Art von
(ìes¡lann schtint in Iran vorlìcrrschend gewcscn ztt sein. Rn¡'H¡lit. uu l\f,tNs,

cin lìeisenclcr cles lT..Iahrhunderts, schrieb, nachdern cr in rler Oasc lsfaha¡t

ein solcht:s Ges¡rann gcschcrn hatte: rHier (in Persicn) sind tlie Ochscn verhält-
nisrnüssig schrnächtig; sie eri¡t¡rern rveder in der Griisst: ¡toch hinsichtlich iltrer

I{rüf l.rr arì ulìscre Ochsen. Âuch hütten sie (tlic Perser) es nicht niitig, vier oder

sec[s Ochscn vor tle¡r Pflug zu sl)arìrìen, rlcnn hier s'irtl tlcr Bttrlctr ntlr ange-

kr¡rtzt, wührentl tl in lirankreich gc¡rfliigt rvirtl. Sic (tlie Perser) plliigen also

nicht, ziehen kcinc Furchen, zerbrcchen utrtl cllnern die Scltollcn nicht, rvic

ryir es tun.r (lì. DU NLINS, S. 3:l:J.)

Trotz dcn viele¡t Varianten rles leichtcn Pfluges llcsteltt tlieser hcutzu[age

stcts aus drei 'l'eilcn: clt:r f)eichsel, dem hakcnförmigen hölzernen Sta¡n¡n

(grösstenteils eincm keilförrnigen S¡rarren) rnit Handgriff (in viclen Variantcn

ltiltle¡r {iesc llciden ein einziges Ganzes) und cler eisernc¡r Pflugscltar, clie arn

pfltigendcn Ende tles kcilfiirmigen Sparrens befestigt ist. Wie warclì tlie leiclt-

tcn Pfliige in Iran rv¡ihrenrl rler von uns betraclìtcten Zeiten? Wcrkzcuge otlet

Schilderungen von solchen habcn sich aus jcncr IÌ¡loche nicltt erhaltetl otlcr

sintl jetlenfalls noch nicht gtrfunden rvordc¡t. I)ie Tatsache abc'r, rl¿rss tlic Ent-
rvicklung des Plluges vo¡r tler Anl.ikc bis zum Bt'ginn des 20..Iahntnclerts in

den Nlittclmeerländern sowie in Vorder- uncl Zcntr¿rlasien åttsscrst langsarn

vellaufen ist, lvie BuxrNrC: nachu'cist (s. N. I. V,tvlt.ov uncl D. f). Rtlt<tNld:,

S.280-282), crlaulrt den Schluss, rlass rlcr Pflug im ¡nittcl¿rlterliche¡r lran
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sich nur in rrnlterlcuten(lcn liinzrrlheiten vom htrutzutage in rlit,se¡r (icgelrrlen
ühlichen ttnterschied. E,in iranischer lcichter Pflug rnit ochsenges¡rann ist ab_gellildet in ei¡rem ì\'Iiniaturgemåkle <les bekannten I{iinstlers NI,,,r,rnr.,nrr ,,,,r.s
Hanar; tlas Bilcl rvircl ins.Iahr 1578 tlaticrt. (Irn Louvre. Abll.:1, llrxrxril
Z,ivopi| Irana, Nr. 45.) Diese ùliniatur stellt cine Szene ¿rus rltrn L:rnrllcbç¡¡
rlar: ein altc'r. sclts'¿rzbärtigcr Bauer mit de¡n wcissen 'l'urban auf dt,m lio¡rt,
die .Schössc scines ¡rChalatrr hochgehobcn, in rïtisstn, baumrvollencn Iinie hosen,
clic Scltuhc an tlie nackte¡r Füsse gezogcn, ¡rfltigt mit ei¡lcrn vor rlen ltichte¡r
Pflug ges¡rannten OcltsetìI¿rar; t'in antlerer, jüngertr Bautr beschneirlet ¡r¡it
tlem Gartt'nnlesser <lit'Zrveigc cint's jungen liuscrhes; r¡ntcn arn Irluss füllt einjunger trlann ein'lÌrttgeftiss rni[ \\¡asser, währtncl in zrvei Zelten l.'rautngtstal-
ten sicltt'bar sind; mchr abst'its hütct ein bejahrter l-Iirt mit scinem llund tinc
Schafhcrrle. Der Pflug in rlit'scr nliniatur erinnert st,hr stark an tlie Ab¡i¡lung
trines leichten Holz¡lfltrgt's nrit ciserncr Pflugschar in ei¡rtr llyzanti¡rischen
ìtfiniatur des I l..Iahrhunrlt'rts (.I. li. Lrrsli:, vizantijskorr krestjansty¡ i slar,_
janskaja kokrnizacija, S. 107-'108) sorvie ¡r¡r rlie in lrcral¡sk untl Iielati ge-
llrtittcltliche¡l Variante¡r rles Pflugcs von Cllorassan, rlercn schc¡¡atisc¡e Âll-
llilclungen IJUx¡Nrr': bringt (\¡..rr.rr.o1, unrl llr¡rrNrd:,.l.abtllc auf S. lg2, Allll.
il, .1 unrl 7).

\¡o¡r rlcn iranischen Pfltigt'n t'rz.ählt auch Cn,r¡r¡)rh\: Dl)as l)fliigt¡ gt,sclrit,¡l
rnit ei¡rem leichten Pfltrg, rlen magt'le (Jchsen zieht'n. l)ic ochscn n'crdt,¡¡ i'
Pt'rsicn lti(ht so gefiittert, n'it'lrt'i uns. l,I¿rn binrlet rlic ochse¡r nichl" an tli.
Deichsel, sontlern mit cittt'¡n Brustrielner¡ an rlas Joc:h. Diest'r pflrrg ist se¡r
klein, trncl seine Pflttgst:har ltratzt den Bo<lc.n Dur ¿ìn. Wenn clic lrurc¡eu gc-
zttgcn sincl, lockern tlic l)fliigel rlic Errle miI hölztrnr:lt Brettern auf (s. BrrH-
rr¿rx-l Ii¡'¡'r', s. tìl]9; v..rYr¡-ov unrl Rur<rx¡¿:, s. lgg- lg0), rlesgleichen ¡nit einer.
klcinen ligge, dic kleinc Z¿iltne hat. Dic Pfliigcr el¡nc¡r rkrn Borlcn urit Schau-
feln ttnrl zcrstücl<t'ln ihn in Vierecke, rvit Blu¡ncnlleetc im Garten. I)icse er-
halten griisstrt- urler lileincnr Il¡¡,¡,.r, je nach dt,nr, u,itviel Wasser nrau
llrattcht. Die arrf rlie \¡icrecksbct'te gr.gosst'nc Wassermengrr ist ausreicht:nrl,
n'cnn rlarin t'ine Ente schrvimmcn kann. Auf diese \\¡eistr rvircl der (iarten
it'dc Wochc mil Wasser bcgosstrn.r (Voyagcs rlu Chevalier C¡ardin.n ptrst,
lirl. Langltis, Paris l8l l, S. t0l.)

Zum Vcrgltrit:h hringt Pti'¡'nuSnvsrcl.¡ aucl¡ Bilcler von pflügcn und a¡rdcren
lanchvirtscltaftlichcn \\¡erkzcugen vorn Anfang des 20.Jahrhunderts aus cltr
(ic'gend vr¡n Islahan (Abb. 0, z, 8, g). (Muzej etnrgrafii, Leningrad, kollcktsija
Nr.llij4l vrn S. l\[. l\I,rnn und J. N. ]lfnnn Nr.llfiz-1i61,365-36g. Dort auclr
Nr. il70: ocirsenges¡rann - - .It¡ch.) (Allb. ti: ñiJ, leichter hölzerner pflug rnit
Eisens¡litzc, Gegencl von Isfahan, Nr.362. Abb. z: Egge rnit hölzernen Zähncn,
Isfahan, Nr. 365. Abb. g: Egge mit Eisenzåh¡ren, Isfarran, Nr. 36{i. Arrb. g:
sichel (l), kleiner spatcn zum lJnkrautjäten (2), ],fesser zum Bt,s<rh¡rei<lcn von
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tljir¡urern (ll), trItsscr zurìì lJesclìneirlcn von (itrrtenan¡r[lanzungen (.1, il), Isfa-

lran, Nr. ;157-361.)
Das vollständige Gcs¡rann, rlas arrs rlc¡r Arheitsochsen ('arrcrrril) (s. Diami'a[-

ü¡varih, Stamll. Nls., 11,671,676) otler Büffel¡ì, (lern .Ioch (itr1¡, dãttg) tttttl dettt

Ilaut'¡'n lleslatrrl, hiess dåuf-r gatr (u'örtlich 'Ochscn¡raar') (a.a.O. \¡1. Iia¡ritcl),
Nattirlich n'ar dcr im obigen geschiklertc Ptlug e.in recltt u¡tvollkomlne¡rt's

r\rbeitsgcrrit. Sein Ilau¡rùmangel lag (untl liegt auch ht'utt'noclt) rlarin, rlass

cr zu ollerfl¿ichlich ¡lflügte, eigentlich dt'n llodcn nur ankr¿rtzte . Infolgctlesscn

r¡tussle rnehrmals gcpfltigt werrrlen. Von rle¡r r¡crun Bode¡rtìrten, rlie in <lt'r Un-
lersuchung rlriad ¿rz-zir¿r'al¡¡ llescltritllen sitrd, t't'fordt'rn eitrigtr ein rvieclcrhol-

tcs Pflügen. So llrauchte uìarì l)ci z,rvei bcstirn¡ìrten Borlcnarten cin zwcitcs

Pfliigen (.{urliar), llci zwei anrkrrcn t'in tlrittes, bci viertrn cin viertes l}flügen,
runrl bei t'incr lJodc¡rart ¡rflügte man sogal fünfmal (Ir$atl az-zira'at, lls. von

li. lt. PnSd:¡iRr.:\¡()J, 11, S. irl --Il.l).
Vollr l)reschtrn erzählt Pri'r'rruS¡r'srit.l (a.a.O. S. lSlJ) folgcntlcs: l)cr lrat:ltaus-

tlrrrclr l¡ilnrrtn, htlrt¡ten lledeuttt 'lir¡rns<:hneirlt,¡t', rl.h. rl¿ìs vom li't'lrltr gt,ern-

trrte (ictrt'irle, das auf rler I)resclttt'¡ue ¡nt'istt'tts an tlt'rselbcn Stt'lle auf

tltm Ackcr - zusauulrengt'lt'gt rvar, Àtt37elt bcclctttet u'icrlcrurrt 'l)rt'schfclcl,

l)rcschrau¡¡r, l)rr-sch¡llittz' (S,rrrs-r li,rttnt, S. lJ8, Vers l() I l). l)cr l)rusclr t'r-
folg[e meistc¡rs mit Hil[c von Ocltscu ¿ruI tle¡¡¡ lìekle, \ro rll¿ìIì <lcn l)lalz rlaliit'
[r.'igcuracht hattt'. Dies,r rDrt'schllüffelu tricll rnan inr lirtis ltcrurn, unrl ihr
'l'rettrn liisttr rlie liörnt'r uus rlc¡r 'ihrcn. Sttrllc¡r*'cise l¡enul.ztc uran ¡rrinritivc
l)reschmaschincn. Dic friiheste uns erhaltene Schiltlenrng tintrr f)reschnra-
schint' sta¡nrnt von (lH¡n¡rrN: uSitr (rlie Perser) drt'schen rlas liorn nicht. nlit
Irlcgcln l'ic wir, sontltrn sie löscn die liiirnrrr aus rlcn ,thr.'n auf rlcm Fclrlc
folgenrlermasst'¡ì: sic sanìmcln rlie ithren in ru¡rde FIaufcn, rlic cint'n l)urch-
nlesser von ilO-.1() Il'rrss halle¡r, <lhnc sich n'it s'ir vor I)it'llcn orlct vor ei¡rt'¡lr

Sturr¡r zu fiirt:hte¡t. Danlt tragcn sic eincn'l'eil (tlcs Hauft'ns) au[ (ìallt'ln hin-
ru¡rtcr r¡nrl lassen (diesttt'l'cil) auf einen klcint'n \\Iagcn rnit eisc¡'¡rcn lìätlcrn art

trinertr I)l¿rtz, r'on lì -.1 Fuss [Jrt'itc: rler \\'agen ist ctn'a iì Iìuss langunrl 2lrreit.
I)er olltrrt 'l'tril, cler schmäler isl als clt'r utrlcrt', rlient als Sitz des liahrrrrs. l)er
untere'l'cil, rler aus vier c¡uadratiscltcn Holz,stiickcn llcstcht, ltat rlrt-i, zus'eiltn
r,icr, n¡ncle S[angen, tlic ihn qttt'r rlur<rltmesse ¡r un<ì ¡tls scinc Achsen fttttgit'rcn:
dit'sc nrntlt'¡r Stangcn oclcr Zylintler t'ri¡rnern an tlit'Ttrigrollen unsLìrer I{ondi-
trlren, sie sinrl in eiserneitt Walzt'n angebracht. Dit'se wierlerunr sinrl ungelähr
ebenso gcmacht rvie uusere zum l)rchcn des Bratspicsses bt'sti¡n¡nten Rii<ler,

¡nit rlt'r Ausnahme, dass sit' scharlc Zåhne halten, fast rvic cinc Sägr'. \¡or dit'-
sen \Vagcn spannt ¡ìran vers(:hierle¡re Zugtiere - Pfertle, Ochsen, Irscl und
Nfaultierre -, al)el' nr¡r cin Tier auf einmal; utrrl tlarauf setzI rnan einen,Iungen,
rkrr das Zugtier zn'ingt, in schnellcm'l'rab zu laufen. llic lìäclt'r tler Vorrichtung
zerbrechen und zerschneiden clas Stroh und löscn dic liiirncr aus den .\hren,
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ohne sie zu beschådigen, denn die Körner schlüpfen zwischen den Zâhnen hin-
durch. Die Drescher nehmen das Stroh unter dem Wagen weg, al)er die Körner
fallen, weil sie schwerer sind, zu Boden. Es gibt Orte, wo man die Körner
löst, indem man die Zugtiere auf dem Haufen herumgehen lässt.p (cunRnr¡,
'Teil IV, S. 105-107.)

Anscheinend von einer ebensolchen Dreschmaschine ocler einer Variante
'davon berichtet Repn¡,r¡. nu MlNs, der auch ihre örtliche Benennung (uchounn

- sun) angibt. Diesen Fachausdruck hat man jedoch in den euellen cles lB.
rund l4.Jalrrhunderts nicht angetroffen. Bs besteht aber kein Zweifel daran,
tlass es die von Reisenden des lT.Jahrhunderts besclrriebene Dreschmaschine
auch schon währencl der von uns betraclrteten Zeit in Iran gegeben hat. R. ou
M.tNs schreibt: uBei cler Ernte des Kornes schneiden sie (die perser) es mit
der sichel, ohne es in Garben zu binden; sie lcgen das Getreide in Haufen auf
'einem solchen Teil des Feldes, der für de.n Drusch gcebnet und festgestampft
ist . . . sie haben glcichsam einen kleinen wagen, auf den sich der Bauer
setzt; eiserne Räder, mit deren Hitle der wagen sich hewegt, gibt es mancìr-
rnal 20-30, mit einem Durchmesser von einem halben Fuss. Dieses Arbeits-
gerät heisst .lun. Es wird von cinem Maul[ier mit verbundenen Augen die
ganze zeit um rlen Getreidehaufen gezogcn.rr (R. nu Mexs, État de la perse en
1660 par le p(ère) R. du Mans. Publié par Ch. Schéfer, ELov, 11 série, XX,
Paris 1890, S. 23,t.)

Das Reinigen des Reises geschah nach Cn,rnp¡¡.¡ in einem hölzernen Mörser
rnit den Händen oder in einer vier Fuss tiefen und ebenso langen Grube,
dic mit ziegeln gepflastert war, mit Hilfe eines Sparrens, der einen eisernen
Reifen hattc. Mit den lJlinden liessen den Reis solche Menschen reinigen,
die viele Sklavcn hatten, d.h. die Grossgrundbesitzer. (CHe,unrru, 'l'eil IV,
s. 107.)

M. V. Sazo¡love schreibt in dern Werk ¡rK etnografii juånogo Chorezma,
archeologiðeskie i etnografiðeskie raboty chorezmskoj ekspeditsii lg45-48¡r
äber die Ethnographie des südlichen c h orez m (nåimlich der dortigcn uz-
beken) aufgrund der Forschungen einer archäologisch-ethnographischen Ex-
pedition der süd-uzbekistanischen ethnographischcn Abteilung in den.Iahren
1945-48 auf S. 253 ff. u.a. folgendes.

Chorezm ist ein uraltcs Gebiet landwirtschaftlicher Kultur. Nach den F-or-
schungen von S. P. To¡,srov (Drevnechorezmijskie pamjatniki v Karakal-
pakii. BDI 1939, Nr. 3, S. 176) muss man die frühesten landwirtschaftlichen
Siedlungcn in chorzm in die zrveite Hålfte des 2. Jahrtausends v.Chr. datieren.
Für die Landwirtschaft jener Zeit war der Hackoau charakteristisch. Tor.srov
bemerkt, dass seine Daticrung der entsprechenden Datierung von e,r,-Brnunr,
einem Forscher des 11. Jahrhunderts aus chorezm, nahe kommt; er-B¡nu¡sl
.datiert die Bntstehung der Landwirtschaft in Chorezm in die erste periode der
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chorez¡rrischen zeitrechnung - ins Jahr 980 vor Alexander von Makedonien,
d.h. 1292 v.Chr. (s. V. V. B,\IìToLD, Svedenija oll Aralskom more . . ., S.g).

l)ie Entrvicklung tler Landrvirtscltaft in Chorez,m nah¡n einen anderen Vy'eg

als clie clcr La¡rthvirtschaft in der Stidzone Zentralasiens. Anscheinencl verhielt
es sich i¡r Chorczm ursprüngliclt so, tlâss ¡nan für die Saat tlas Land im Mün-
rlungsgebict rles A¡nu-darja llenutzte, das fertcltt gentlg rvar uncl somit keine

künstlichc Bewässerung erfordertc, während i¡n Siidteil von Zentralasiern tlie

alte Lands'irtschaft auf der Ausnutzung kleincr, von tle¡t Bergen herabflies-

sentler þ-lüsse beruhte (s. 'lot,s'rov, å.4.(). S. 176).

I¡ der s¡täteren Ents'icklu¡rg¡ clcr Lanrlwirtschaft jecloclt, als tlie nutzllarge-

r¡rachte Botlenfläche grüsser wurrkr, tntrvicl<cltc sich auch tlie küttstliche Be-

rvässerung. Bis zur llitte dcs ersten vorchristlichen Jahrtattsends (genatter

6.-,t.Jahrhuntlert v,Chr.), rl.h. llis z.tt der Zeil., als Chorezm zt¡m Rcich tler

Acfttr¡renirkn ge.hörte, rvar tler Bau rles Bt'u'¿isserttngsnetzt's am rechten Llfer

des Clrorez¡n cbenso u'ie drrr von 'l'o¡.s'Lov tlnte'rsucltten linken L]fers schon

vollentlet (s. 'lrtt.s'rov, Drcvnij Choreztn, S. 't5). B,rlrro¡-u ver\\'eist auf clie

5ei Hulrouor zu findcnden Angabcn über Cltore.z¡n ttnd zieht atts ihncn clie

Schlussfolgr.rung, dass im il.Jahrhundert v.Cltr. tlie Bcl'åsserttng cine unent-

llehrlic:ht' Voraussetzung für die Landrvirtschaft in Chorezm n'ar (a.a.0. S. 8).

Nach clcr Aussage clcs archåologischen llatt'rials ltaL das Bewässerttngsnctz

rles recfitt:¡r Ufers clrci Zeitallschnittc starker Einscltränkttngen erfahren: den

ersLcn im .1. und 3.Jahrhundert v.Clrr., rle¡r zweitcn im 8. u¡ttl LJahrhtrndert,
clcn rlrillt'n im l]ì. uttd 14.Jahrìru¡rdert ('l'olsror', I)revnij Choreznr, S.,16).

Auch für clcn am linkcn Ufer gelegenen 'Ieril von Chorez¡n ltat es lange Zeit-
räur¡rc rfurr l]inschrånkung tles Bcwåsscrungssystetns gegt'beu, eigt'ntlich die

ganze ZeiL seit dem li..Iahrhr¡ndert, - ¡nit ciner Pcriotle dt's Wicdcraufle-
bens im 12, Jahrhundcrt.

Die Analyse der Ursache¡r tlcs zcitweisen Rückgangs des Bervässerungs-

systcrns i¡r Chorezm crlaubL cs Tols'rov, tlen Schluss ztt zielten, class tler Vcr-

fall der Berv¿isserungswirtschaft ei¡ìe unaus\t'cichliche Folgc der sozialcn rtntl

politischen Erschülterungen im Lellen dcs Lantles u'ar, uncl rlass die Perir¡rle¡r

relaùiven Aufstiegs tkrr Ben'ässerttngswirtschafl. rrilt der Regel mi[ <len Perio-

¿etr des Wachstums der politischen Zentralisation ztts¿unntenfallen . . .l (a.a,O.

S. õ2). So isl. cin schli¡nmcr Verlall tler Bewässcrungswirtschaft mit entspre-

chcntle¡n Rtickgang clcs Irrigatioltsnctzcs clc'm Zeitalter vom 13.-15.Jahr-
hunder[ cigen - einer Zeit, schwcrer I(atas[rophetr iu tler Geschichte von

Chorez¡n trnfangs durch den Einbruch tler ùIongolen uncl sp:iter tlurch die

Kriegszüge 'l'irnurs, zugleich auch einer Zeit rgrösster Entu'icklttng rler fett-

dalcn Zersplittcrung Zentralasiettsr (a.a'O. S. 51).

Sclro¡r zur nächsten, der uzbekistaniscñen Iìpoche gehtirt'n in Chorezm tlas

Wiederauflcbe¡r des Bervässerungssystems trnd die Weiterentrvicklung der

I
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landwirtschaftlichen I(ultur. Dic trzbekistanischen Herrscher von Clìorez't
I¡auten Bcrvåssertt¡¡gskanäle und erweitertcn die Saatfl¿iche rlcs Lancles. l)ie
zeit vont lô.-l8..Iahrhundert ist bekannt durch tlen Bau grosser lianäle *,ie
Taschli-jar'rysch, schahabad (heutzu[age Schabat), Gazavat. Nach cine¡rr
geringfügigen Verfall tles Ben'åsserungsnetzes um clie Mitte rles lg. .Iahrhun-
dcrts folgte ein neuer wirtschaftlicrher Aufsûieg mit forlgesttzter Ar¡eit anr
Ar¡sbau cles Bervåsserungssystcrns voûì lg. bis zurn Ifncle clcs Ig.Jahrhun_
dert's' In tliesc¡n Zeitraum erlangte tlas Bervéisserungsnetz rviedcr ssincn frii-
hcren Zustand, und dic Landwirtschaft a¡n rechten L]fer rles Amu-da{a
in Schurahana, Schimama, Rahman-Bercly_'ijbazara usrv. trle,te ti.e
Erneuerung.

schildcrungen der Lancrn'irtscrraf t untl dcs Bcrvässcrungss)¡sterns von
Chirva findct rnan in tlen Werken vielcr rt¡ssischer Reisend", ,,rrà auch in tlt,ne nvon Pcrsonen, die Gesanclte im chanat chiwa gervesen sinrl. So rrerrlen v'n
Glrovsnr', tler sich u¡n dic ÀIittc des lg..Iahrhunclcrts (17,10_.ll) rlort auf-
hielt, die Garlen- und Ackerpflanzern aufgezählt, n,obci er auch rlie lanrl*,irt-
schaftlichen Arbeitsrveiscn schiklert: rrSie (die Einrvohner von Chirva) sricrr
Getreidc: weizen, speltrveizern, (ierste, sr¡roðinsl<ische und antlcre I Iirst,,
Zungar, I\fais, sesam, Baumrvolle und rabak . , .; si* lassen aus (ìriillen \\,as_
ser auf tlas gepflügte Fclcl fliessen; sie pfliigen mit ochsen . . .rr (prcztlha iz
orska v chivu, sovcrsennaja v 17,10-17,11 godah Glaclystrvyr¡ i ùluravinr,¡..
SPb., 1851, s. 74_75,)

Gcnaucrc .A.ngaben über Lanrhvirtschaft u¡rcl r\ckcrbautcchnik findcn n.ir.
itt Wcrken, die sich ¡nit clem Zeitaltcr tler Eroberung durch rlie Russen ¡e-
scltäftigcn. I)icser¡r Thema sinrl besondere Artikel gewidntet, rlcren \¡erfasser
am l"eldzug nach Chin'a i¡r Jaltr l87ll teilgenommcn hatten ¡rler \¡crtrcter
der ùIilitlirvcrrvaltung \\'aren, die in rlcr ncugt,bilclctt,¡r Amurlarja-Gtgenrl
(ein*m'l'eil dcs spåteren Syrrlarja-Gebiets) rechts von rler oase Choreznr er_
richteù rvurde. (M. I. rvaNrN, chiva i reka Amr-darja. Spb., lgTiì, s. iìg;
L. l{os'lriNro, Cltivittsl<oe chanstvo v sefsk'hozjaj.s[r,cnnom o[no$cnii. \,oenn1,ì
sbornik, 187'1, Nr. .l; L l(n¡.uzn, chivinskoe zelnlccrcrirr. rzr,. nGO, 187.1,
Nr. l; usrv.)

I¡r <liesen und spritcren Arbeilen vom Enrler des lg. uncl voltr Anfang cles
20..Iahrhu.derls stösst rnan auf meh.der rveniger genâuc Beschreibungcn
vo¡r arcltaischen Arbeitsgerâten der Lanrlwirtschaf[ uncl rlcs Bervässcrungs-
systems -- \\¡erkzeuge, die während <ler l(olonialzcit in clen Dörfern tler Oase
Chorczm allgemein vorherrschten. Diese Oase u,ar cine clcr stillsten, zuriick-
gelllitrllenstcn t¡nd abgtrsontlertesten (irenzgegenclen des früheren russischen
Reichs.

Die arcltaischen \\¡erkzcuger ¡¡{ <lic ¡rrintitive 'l.echnik dr:r Bewässenllìgs_
rvirtscltaft lebten itr unveräntlerter F-or¡n bis zur sozialistischcn oktoberrevo-
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luti<ln s,t'iter un(l vcrlangsamtert atlch nâcìl der Iìevolution <len sozialistischen

Wiederaufbau tler Lanrlrtirtschaft.
Zt Teit clcr l{ollektivierung, als clic Organisation lfl-S in grossem (Jmfang

Tr¿rlctt¡rtn un(l tnechanische Wcrkzeuge in der La¡rdwirtscltaft einfiihrtc,

rvurtl¡¡ rler alLe Irlolzpflug (kuntle; rvohl iranisclter Hcrkunft, vgl. afgh. Å'rlndtr

.Pflrrgschar'; llont;ulsrlERNIi, Itttlo-lraniatr l"rontier Langttages II S' 218)'

die alte Þ)ggt (rrraln; s. nälter lìÄsitNriN, tstynr. Wb. lì24a: rnnln < ¡rers'

nrTlc) unrl rlic iillrigen Arte¡r der alten lantln'irtschaftlichelt Gt'rätc alhnählich

zurückge(lrringt und schlicssliclt ztt l)lossen Ilìllscalen Seltenhcittn.

Das am weitestetì verlrreitete unrl zugleiclì archaischstrr der lantlwirtschaft-

lichen Werkz(ìugc, deren sich die llevölkc¡'ung vo¡ì Chtlreznr seinerzeit be-

¿ie.nte, war rler hiilzernt Pflug (kunde). Zu seiner Hcrstellung vcrt'endete rttan

gtrrvöltnlich einen Battlnstantrn, an dc'm siclt cin in sltttn¡rfem \\¡inkcì vt¡nl

Stam¡¡ abstehender Ast llefand. Die Bene¡rnung Àl¡nrle fintlt't lnan ¡rt¡r i¡t

Chorez.m; in clcn antlertr¡t bcrvohnten Gebictern Zentralasiens lliìnnte man einen

tlerartigen ltflug ornar: (vgl. otü., trkl¡r. cn¡cllPflug' < l)cl's.: s. lìjisitNn¡'¡,

Iitym. Wb. 18b untl obcn S' 87).

I¡ de¡n \\¡trk >lst¡rrija tìzbekskoj SSIìr, AN SSSIì, tsanrl I, lluclt 2,'['asclt-

kt'nt 1g56, rvircl int ersten l(a¡lilel unter (lern'l'itcì ¡rlìkonorniöcskoc i poli-

tiör.skoe ¡roloåenie srcdllcazi¿rtshich chanstv v koncc XVIII - nai'ale XIX vr'.

i rrsile¡ric ich svjasej s Iìossijeu, S. 14. folgentlcs berichtet.

Nach clsm trrtihjahrshochtvassrrr wurclt- tk'r Botlen einige llalc ge¡lflilgt'

sorvohl in l-üngs- und Qrtcrrichtung als auclt schicf, tlntl zu'ar immer nach

einer bestimntten Zwische¡rztit. Zum Pflügen bentt[zte tnalì Ochst'Il, I{ühe

tuncl Pfcrckr, manchltral auch t'in l(anrel¡taar; als Pflug die¡rter tler uralte höl-

zernc omor:, cler rlie lìrtle nicht wen<let, sontlt'rn lccliglich lockert. L)ic ganze

Ents'icklu¡rg dicses Werkzcugs irn Lauftt votì .lahrtattsetìtlt'n llcschränkte

sich auf tlic Einführung rles Pflugmessers aus Iì¡¡heiselt otler t'igentlichtrm

Iiisen,
'l'rotz rler groriscn Verschtvr:nrlung von Arlleitskraft lt¡ckerl.e rlcr ontac: den

IJoden unzurcichtn<l auf, so class ¡r¡an rLrn Ackcr zttr¡'t'ilen sechs- llis neunmal

¡lflügen rnusste, bevor gesàt, rverdt:n konnte. Das mit tlt'm omøð gt'pfliigte

Feld wur{e mit der örtlichen hälz,ernen Eggc (nrnlc) gcebnct, matrchnral auch

rnit dem seitlich gestellten ¿¡¡¿r:, tttltl mit einer l\{ischung geclüngt, die aus

Santl, aus der Erde eingestürzter Lehmrvâncle t¡nd aus Pflanzeìnstielen (für

Reis) bestand. Die Erntc errfolgte mit Hilfe der Sichel, wtihre¡rd tlie Sensc tlen

zcntralasiatischen Bauern t¡nbekannt war. I)as Gelreide tvt¡rrle auf cler l)resch-

[snne geclrosclìen, indeln lìindcr üller dic Garben hinrveggel.riebcn wttrtlen.

Dann n'rahlte tnan das l{orn in Wasser¡nühlen, dic von Rindern in drehender

Berrvegutrg gcfialten wuxlon; an einigen Orten rvt¡rde es sogar mit Handmültlen

gemahlen.
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Am spitzen Ende des kunde befand sich clie Pflugschar (paza), die von ört-
lichen Handwerlcern aus Gusseisen angefertigt war. Vol den Pflug s¡lannte
man ein Ochsenpaar rnit Zugricmcn, die am .Ioch (buinlruk) befestigt warerì.
Wie tief gcpflügt werden sollte, das regelte man durch Verlängerung oder Ver-
ì<ürzung rler Deichsel (Zeichnung l). rDie Chirvaer pflügen zuerst leicht, in
einer'fiefe von etwa andcrthalll ueríok, und dann stossen sie allmåhlich den

Pflug tiefer und gehen bis in ei¡re Tiefe von eine¡n vierLel ¿lr$in. Bs ist mög-
lich, mit einem einzigen Pflug und einem gutcn Ochsenpaar cin fannp (in
Chiwa schrvankte clas lanap zrvischen 400 und 900 Quaclratfaden, s, P. P.
IvANo\., Archiv chivinskich chanov, 1940, S. 20) verhältnismåssig feuchten
Boden im l,aufe eines Tages zweimal zu pilügen, zu bcsäen und mit zwei
Eggen zu eggenÐ, schreibt M. I. [v,rNrN (a.a.O., S. 42-43).

Es gab zrvei 'I'ypcn von Bggen. I)er eine Typ - dandqnc.'dicl<es Brett' -
hattc zrvei Reihen von eisernen Sclrneiden, mit denen er die grösseren Schollen
beils zerbrach, teils auflockerte; den andcrn Typ - m¿l¿r 'hölzernes Brett' -
verwendete rnan zurn Ebncn dcr Oberflåche des Feldes.

tsei clcn Landarbeiten, clic mit tler I{an<l ausgeführl n'urden, hauptsåchìich
llei der Reinigung tles BervåsserutrgsneLzes, gebrauchten die Bewohner vo¡r

Chiwa einen gelade für Ohorezm ken¡rzeichnendcn, cigenartigcn kleinen Spa-
ten (kapða). Br w¿rr schr lcicht und hatte eine r¡valc Schneide; ausserdem
\\¡ar cr mit zrvei Bügeln versehen, um beim Grallen detr Irüssen tles Arbeitern-
tlen eine Sbütze zu llieLen (s. Zeichnung 2).

Schon l9lì8 hatte man fast überall in Chorezm rlie tsenutzung dcs kttnde
aufgegcbcn, und rrs wurdc stattdessen mit ¡noclernen Pflügen gepflügt, dic
von Pfer<lcn oder Traktoren grìzogen rvurclelt. Dag¡egen vern'e¡rclet, mart auch
Ireute noch Schaufeln uncl S¡raten (åel und kapi:al lür Bclr'¿isserungs- uncl
Erdarbeiten. Auch tlic rrrn/¿r hat sich stellenu,eise llis heutc in ihrcr altcn
Funktion erhalten - nicht nur zum Ebnen des Ackers vor der Bewässerung,
sondern auch zur lrestigung des Boclens, darnit ¡richt zu viel treuchtigkeit ver-
dunstet.

Die Bcwåsserung der Fclclcr geschieht i¡r Chorez¡n seit uralten Zeiten auf
zwei Arten: mit Ililte von f)ruckwasser (aiaðny) oder durclt Bau von Was-
serheberädern (ðfgfr); die zn'eite Alternative kourmt dann in l.'rage, wenn dic
Wasserfläche i¡r den l(anälcn nicdrigcl steht als die Oberflächc des Felcles.

I)ic Bcwässerung mit Wasserheberådern erforderte hohe Kosten, rveil das

Wasser mit l{ilfe ei¡res Kamels, Pferdes oder Esels in Beu'egung gesetzt wurde.
Die Protluklivität dieses Verfahrens war sehr gering. A. L, Kur¡ schreibt dar-
äber: ¡rMit einem guten l(amel bervässert dcr ðdgir an einem Tage.2-4 tanap.>t

(Vgl. nuch U. S.rla¡<r¡¡ov, Byt karakalpakskogo krestjanstva ðimbajskogo
rajona v ¡rro$lom i nastoja$ðem, in AN SSSR: Materialy i issledovaija po

elrrogratii karakal¡rakov, l\[oskau 1958, S. 267; auf S. 283 ist ausserden kelpen
(ketnten)' Hackc' genannt,)
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I)er llau rlcs /i¡¡ir lrert¡ht au[ (ler'1.¿itigkeit vr¡u Zahnrjitlern (Zeichnung;J).

Flin s'aagerech[ gestelltes lìarl, rlas vonr liarncl in Btu,tgung gtsctzt u'ird, be-

$'egl rnit strinen Z,¡ilrnen t'in Zwisr:hernra(1, (las cinen bes'eglichen St¿rb rh'trht,

an tlem ein rlrit[es, leichtes Rad miI Gefässt'n (digir) aus gt'lrrauntem l,ehrrr

befesligt ist. Diescs letz,tc Iìarl ist so cingestellt, rlass ein 1ì'il rlitvon irn Iianal
runter Wasricr ist. Ileinr l)rehert ninrnrb es in seine¡t (itfâsst'n \\¡asser nrit, utrrl

ntìch(lem t's sich bis zur tlant'lrt'nstelìen(lcn lìinne gtrtlrt'ht hat, gitsst rs rlas

\\¡asscr aus. So crziclt rnan cine¡r fast ununterllrochcnen \\'asst'rstrorn, rler
dir lletråchtlir:h iiller rler \V¿rsstrfliir:he rlts Iia¡rals lit'gttttle rt lìeltkr berviissert

(s. Abb.).
In tlenl \\¡crk ui\rchcologiòcskic i ctnografiìit'sliic rabotl' cltorczrnskoj cks¡le-

ditsii l1).lll l.95iJr, ùloslcru 1958, sclrreilrt S. l). -lÌr¡.s'rr¡r.u¡lttr rle¡n Titel ,rIì¿r-

lloty chorezrnskoj ¿ìrclteologo-etuografiùeskoj cks¡retlicii ÂN SSSIì v 19.19

1t)bii gg.'r, S. 109, i.ihcr rlie Iirntc und das llahltn tlcs liorns. Nebcn dcr scìron

Irus rlt'rì l(iizeli-gyrcn-Dcnkurâlcr¡r dcs (ì. l-r.,Ialtrltuntlcrts bckanntcn ciser-

nen Sichcì sorvie vcrs<rhierlr:n gerlornrttn llronzent'¡t Werkzt'ugen unrl Wafft'n,
ru.it. nt'bert rle¡l bronze¡tett Pfeils¡ritzetì \'oIt sk1'[þisç¡¡stt'l'y¡r, gibt es t'in llaltl-
ger¿it, (las charakteristisclt liir rlas Systcnr clt's Skl¡rvcnllcsitzcs ist ttnrl irt
[]horezrtr bis z,uln Anfang unscrcr Zeitrt'chnr¡ng vorhcrrst:hcnrl llleibt. Wir
lic¡lncn noch ¡richI rkrn ge¡rarren Zeit¡runkI tltrs lìrschei¡rens rlt'r Ilaudnrühle:
sic ist irn Nlaterial rles kusanischt'¡r lJenkurals \,o¡r Âjazkali clargcstcìlt, clas

¿rus rlern 2. lf ,.Iahrhunrlcrt starnmt, unrl sie rlorniniert in 'l'o¡lrak-l<alt'rväìrre¡rrl

rles ll..Jaluhrrnrlerts, allcr sic ferhlt i¡n Ausgrallurrgsnìaterial tler St¿irlte tler
kangjujskist:hen lipoche bis zum r.r's[en ¡racrhchristlichen .Iahrhunrlert. Als
Schritzung lässt sich sagcn, tlass tlit' Auslrreitungszcit rk'r Hanrhniihìc in Chtr
rezrn u¡ìt rìit'\\¡c¡rrlc rlcs l. unrl 2.Jahrhunrlcrts licgt. ilI¿rn rnuss rlie cnrlgültige
Lösung rler Frage zt¡rückstellt'n, bis e.ine griissere Anzahl von l)t'nktnälcrn
ar¡s tlieser,rtìl¡erg¿rngs¡rt'riorlt"r ausgcgrallt'n ist.

Nach ['1. S,rluririNc,r,, a.a.O. S. 2(i7 ff., rvan'n rlic ¡rrintitiven luntls,irtschaft-
liclren (ìcräte rlcr lit¿rnkul¡taken in clcr lìeihe rtfolge ihrer \ïichtigkeit folgt'ndt':
/rr¡nr/e 'Pflug', nra/c 'lìgge', kel¡tert'llackrr' untl öcl 'Schaulcl'.

l)er Pflug (/cunr/c) rrar \¡on sehr ¡lrimitive¡n lJau. L'lm ilrr anzuftrrtigen,
rviihlte ¡¡ran t'irl rlickt's Stiick von hartcrn Holz, das am t'int'n Iinrle gebogen

rvar. I)iests linrle rr'r¡rclt'anges¡ritzt, urn rlie gusst'iserne l)flugschar rlaran lle-
fcstigcn zr¡ kiin¡rcn. Anr a¡rtltrn Iinrlt, n'urrle ein hölzernt'r Hanclgriff zur Lert-
kung tles l)fluges angebracht. Etu'as oberhalll rlcr Stclle, rr'o rlt'r Bogen rler
Pflugschar begatrn, llohrte rnan t'in Loch, in rlas rlie gera<lc l)t'ichsel t'inge-
setzt n'urult'. I¡rs Ende rlcr l)cir:hsel u'r¡rrlen lì-.1 l-öchel zur Befestigung tles

,Jochcs gcbohrt. l)urt:h liinstt,llung rler Enlfernung (lcs l)t'icltsclentles regcltt'
rnan tlic'l'iefe tìes Pflügens: je ueitt'r von rlicscrn Dnde rlas.Io<rh lngeltratrht.
wurrlt, rnn so tiefcr llflügtc rìtilrì. Als Zugticre n,urde¡l zu'ei Ocltst'¡ì vorge-
s¡rannt.
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Die llggc (nro/a) bestantl aus cinenr Brett, das auf karakal¡rakisch rn(¿(¡-

nyng katligí hiess; seine Låinge betrug 2 m, seine Breite 3l'r cm und seine Dicke
8-9 c¡n. An cler Unterseite des Breittes brachtc ¡nan in zrvei Reihe¡r eiserne
Zåhne an und an der Oberseite zrvei Ringe, an tlenen tlie Deichseln bcfestigt
wurden. Ins Endc der Deichsel bohrte man Löcher zur Anbringung des .Ioches.

l)ie Hackcr (ketmen <trler kelpen) rvar bei allen rnöglichen l.'clclarbeiten ge-

lrråuchlich. Sie bestantl aus einem eisernen Blal.t unrl einem langen Stiel.
Die Schaufel (bel) rvurtkr bei Feld- uncl Hausltaltsarbeiten sehr viel ver-

rvc¡rdet. l)ic Karakal¡raken hatten t benso wie rlic özbekcn von Chorezm
Schaufeln, die sich guI zur Reinigung rler I(auäle r¡ntl zu sonstigen fJclässc-
rungsarbeiten t'igneten,

Dic Sichcl dientc zr¡r Getrcirlt- u¡rd Heuernte,

2. DIIì TI.JIìI(IVTENEN DES S(ID- LIND S[]DWTìS'I''I'EILS VON ZIìN'
TRAI-ASTIìN

ln rle¡n zentralasiatischcn ,Siicl-'l'urkmcnicn hattc sich die Lanrlwirtschaft
schon in der I(u¡rferzeit zum Grabstock- uncl Stangen-Ackerbau cntrvickelt.
Bei rlen Ausgrallungen in (ler Oase Geoksjursk hat ma¡r interessan[e steinerne
lìingtr gefuirden, tlie nach I. N. CuloprN (1964) Berveise füreine regelmässige
IJodenbcarbeitung t¡nd für clcn Übergang von dcn ¡lrirnitive¡r F-ormen tler
Lanchvirtschaft, an drrn Flussmürtdungslluchten zur künstlichen Bcwåsserung
sind (s. Istorija, archeologija i etnografija srednej Azii, Moskau lg68: R. V.
ANunl¡Nov, Problerna ¡rroischoZdenija irrigacionnogo zemleclelija i sovreme¡r-
nyc archeologii:eskie issledovanija, S. l6 ff.). Der Ackerbau mit de¡n Pflanz-
stock ocler Grabstock rvar die erste Phase tler l-anclwirtschaft (vgl. I(ap. I),
die in allen 'l'eilen der Erde bekannL ist. Auclt in tler primitiven Lanclwirt-
schaft der arnerikanischen Inclianer un([ an(lererseits dcr Afrikaner ist ¡roch

heute der Pflanzstock-Acl<erbau gebräuchlich. Stöcke verschicrtenster Grösse

spielen eine rvichtige Rolle auI rlieser Stufe rler Botlenbearl¡eitung. Binc l¡edeu-
t,ungsvolle Ergânzung clazu war es, class man das Gewicht des Grabstocks mit
Hilfc cines clurchbohrten Steines crhöhtc. Flache, runde Steine, durch dic
ein Loch gebohrt ist, haü man in alten Lanrhvirtschaltsgebicten gefunclen,

z.B. an tlem mesopotamischen Ort Qal'at ('iarmõ aus dem 7..Iahrùausenrl
v.(lltr., untl tlie berühmten Iìorscher R. Bn,r¡r¡u'c¡on und C. C¡rrlun ltalten
dicse Steine fiir Gcwichte zur Beschlvcrung von Pflanzstöckcn, Es verdient
Beachtung, dass tlie Bntwicklungslinie Grabstock + hölzerntr Hackt' -
Schaufel ty¡lisch für Übersch\¡/emmungsgebiete ist, rvogegen in steinigen Gt-
birgsgegende¡r in der frühesten Phase zum Schlagen geeignete Werkzeuge
auftratcn, dere¡r eines Ende aus Stein gemacht war. Als die itltesten land-
rvirtschaftlichen Geråtc dieses 'l'y¡rs muss man dic Hacl<en von 'l'cll Hassuna
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âtls('hcrì, rlit ¡nassive sttinernc \\rcrkzcugc Íìus Schicfer, Quarzit oclcr Santl-

stcin s'arcn, clrrritckig geformt t¡nrl nrit halbkreisförmigem Ra¡rtl versehen

(r,gl. lia¡1. I). llan vt'rrventlett'sie rvaltrscht'inlich rìiclìt nu¡'zur Llodcnbcat'-

bcitung vor rlcr Aussaat, sonrlcrn ¿ruch zrr (iralrrrngc'n, ohne tlic eine künstlicht'
Bc*'r'isserung unmiiglich ist. I)trartigtr r\rbeitsgt'rätt' kt'nnt rnan iìuclì nus

Sialk I .lI in Ptrsitrn, untl einer rler neucstcn liunrle ist cin steinerncs Hacl<en-

r.nrlc aus ('lakmakìy-cle¡lc (Anarr I A) in Siid-Tr¡rknrenien. Ilackspatttn
(lru'lion-spude.s) zunr Zirrhen von Furchen für rlit' Bervåssetung u'errlcn in
Zcntralasie¡l noch heutzutage bei den Irrigationsarbciten gcbr:rucht.

,\ls dic Nutzung dt'r llctnllc bcgann, trnt.wickeltc ¡nan nretallent Wcrkzeugtr
fiir rlit' vcrschieckrnstt n s¡reziellen Zs,eckt'. Die klassiscltt' II¡rtersttchuttg
vo¡r li. I)ri'nrrri u¡rrl tlas z,u,eiteilige Werk von.L l)nsH,rlns zcigen uns clic

ltntrvicklung dt'r Schlagn't.rkzeuge (Dachsbeilc r¡nrl Hackcn) von ¡llatten
S¡ritzen (Natrhahmungen dcs steincrnen l{elts) bis zu solc:ltetr PlaIten, tlie rnit
eincm l,ocll unrl mil" einerrn Achsenza¡rfen fi.ir tlen IJandgriff verselttn sinrl.
l:ìt'is¡rit'lsrveisc in Xfersirìâ in (ler 'l'iirkei tntltalttn rlic Schichtcn XXXIII-
XX\¡ll (vorn Anfang rlcs T.Jahrtirusenrls bis zur ersten Ilrilfte tles (i.,Iaìrr-

lauscnrls v.Chr.) nt¡ch steincr¡rc St:hneitlt¡r von I)acltsbeilt'¡t, abtt'in tlen

Schichte¡l X\¡l untl XV, rlie etwa tler \\¡ende tlt's [i. unrl 11..J¡rhrtause¡rcls v.Chr.
crrts¡lrt'crhtn, hat nratr ¡llattenartigc Bronzcn't'rkzcuge von vt'rscltierìenen
Iiornrc¡r gefunrlcn. Aus rlem .1. r.orchristlit:hcn .Iahrtat¡sen<l kennt nran aus

Srrsa u¡rrl ¿rus Sialk III bronzene l)achslleile (llzrv. Ilackt.n) nrit Loch und
lltrträcht,lichem Achse¡rzapfen. Diese Ger¿ittr n'urclen rlt¡rn auclt anscltcinencl
z.ul¡r Prototv¡l fiir rlic Werkzeuge rlcs À'elrnen-'l'y¡rs, dier sich s¡räter n't'ilhin
üllcr <lic girnzc Zone <lts Imigations¿r<rktrllaus vt'rltreittten. Nebe¡r rlen Ilackt'n
begann r'¡ra¡r schon im ll,.Iahrlausentl v.(ll¡r'. llei rlen Arbeittn, dit'der künst-
licht'n lJes'ässerung rlielten, artch nretalltnc Scltaufcln zu benutzc¡r. Rc'kannt
ist t'in klcincr lrrt¡nzcner S¡ratcn aus Susa, rlcr in clie NIitte rles ll. vorcltrist-
liche n .Iahrtarrsen<ls gtrlriirt, ebe nso eine ihm in rler Form nahestehende grosse

Sch¿rufel aus (ìanìru-Daro. Dit Schauftl rvar t'in rvichtigt's Arbeitsgcrüt des

I3arrern, tlcr sich künstlicher Elervâsserung bcdiente. I)as berve'isen u.a. tlie
zahheiche¡r Abbiklungcn von Schaufeln in meso¡lotamischen Siegeln. In der
Zeit vom 13.-10. .Iahrhuntìert v.Chr. rvurtle dtr Obergott trIarduk rnit c'intur
Sl"ab abgr:biklt,t, tler n'ie ei¡re rlreieckigr. Schauft'l aussalt.

In tlt'nr Sarn¡nelwcrk rVoznik¡rovcnic i razvitit'zemledelijar (Iloskau 1967)

c¡rthält rlas IIL I{a¡ritcl ul)rcvnie zemledelcy na tenitorii SSSRr auf S,67 f.
ti¡rc l<rrrze Schilrlrrrung rler Lancìrvirtschaft im Gt'llit't tler heutigt'tr 'l'url<rnc-

nischen Sorvj etre¡lublik.
Dir: siirllicht'n 'l'eilc Zentralasicns, besonrlcrs clitr siidn,estlicrhen, rvo ht'ute

die 'l'urkurenischc Sorvjctrcpublik licgt, rvaren eine sehr günstige Zone für die

lìntstehung und Entrvickìung eintr neuen Form tìes Wirtschaftslebens. Im
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6. und S..Iahrtausend vor urtserer Zeitrecltnung cntstand hier rlic vielleicht
älteste la¡rdrvirtschaftliche I(ultur auf clem Boden der heutigen Sorvjetunio¡;
sic hat den Namen DZej tun-Kullur erhalte¡r (N[lsson, 196,1).

Recht charakteristisch ist auclì der Werrkzcugbestand tlieser I{ultt¡r. l)ie
Gerätc rvurden ebenso rvie bei den früheren Bewohner¡r tlieser Gegenden aus

Stein angeferligt. trbwa clie Hälfte aller l.'eucrsteinwcrkzeugc ltestand nun
aus Platten, die rnan als Sichelschneiclen verrvendete. I)iese Schneiclen findet
man reichlich in jedem darnaligen l-Iaus, untl dieser lJmstand kiinnte schon

allein ein zuverlässiger Beweis für die hervorragendc Bcdeutung rler Lanrl-
rvirtschaft im DZejt,uner Wirtschaftslebcn sein. l.'ür die Schneidc rvähltc ¡nan
eine Platte, die dünn \r'ar und einen scharfen Iìantl hatte. Der grösste 'l'eil

cliescr Schneiden war so lange in Gebrauch, tlass der Rand siclt allscltliff unrl
glånzend \ilur(le; zurveilen wurcle clie Schneidc so st¡uk abgenutzt, dass nlan
die enbgegengesetzte Seitc zu bcnt¡tzcn anfing. Die lìeuersteinsclrneirlen rvur-
den an eine¡n Handgrifl aus Knoshen orler aus l-Iolz angebracht. I'liu rlerarti-
gcs Wcrkzeug ist bei den Ausgrabunge¡r gefunden wordcn; rna¡r kann ¡rus die-
sem Funcl Schlussfolgerunge¡r auf die Hauptzüge dieses wichtigsten Arlleits-
geräts der La¡rdrvirte jcncr alten Zeiten ziehcn. Iìs rvar keine eigentliche Sicheì,

sondern cin gerades Kornschneitlenltsser, dessen Handgriff zwecks Sttitzung
gellogen war (Allb. 2 und lÌ). Der Mensch passte clic scìron vorhanclcnen Wcrk-
zeuglormen der neuen Wirtschaftsform an, und es verging nr¡ch viel Zeit, l¡is
man ein besondcrs für die. Landwirtschaft llestimmtes krummes Sicht'lrnotlcll
herstcllte. Die auf dem Acker eingesammelten I{örner wurden mit Hand-
mühlen gemahlen oder i¡r Mörsern zerstossc¡t.

Die Vernichtung der Oasc Geoksjur warf die Bauern gleichsam in tlen be-
grenzten Rahmcn dcr Ebene von Prikopettlar zurück. Das verlattgsarnte dic
allgemeine llntwicklung der landwirtschaftlichen Kultur, braclrtc sie ¿¡ber

keineswegs zum Stillstand.
In den Oasen von Priko¡retdar erreichte die alte Kultur ihre ltöcltste tsltitc

unr die Wcndc clcs 3. uncl 2..Iahrtausends v.tt.Z. In dieser Zeit gab cs dort
grosse Siedlungen mit vielen 'I'ause¡rden von Einrvohnern, utngeben vou
Mauern aus Rohziegeln. I¡r cliesen Sicdlungen cntwickelten sich tlie I'Ianthver-
kerberufe, und inncrhalb des Stammes sonderte siclt eine reiclte Aristokratie
von clcn ânclercn Be'woìrnern ab. Die Funde von verkohlten Sa¡nenl<örncrn bc-
weisen, dass ¡nan ausser Weizen und Gerste auch Weintraullrrn anbaule.
Wahrscheinlich kannte rnan damals schon die gekrümmte Bronzesichel, ob-
gleich der älteste l.'und eines solchen Werkzeugs ers[ aus der zweiten Hälftc
des zweiten vorchristlichen Jahrtausends stamrnt. S. auch a.a.O. Abb. 23:

Metallene Sicheln der Bronzezeit aus dern Stidteil Zcntralasiens (l), aus

der l-Iackenkultur (2), aus Kaukasien (13), I(irgisicn (4), Torfschneidegeråt aus

Osteuropa (11), neolithische Sichel aus Hinter-I(aul<asien (6).
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3. I{ALII(ASIEN, ARùIENII]N UND I)IIì GI'CiI.;NI)EN I)IiS SCII\\¡AR-
ZII}J ]TIìIìRIìS

l)as Sarnr¡rclu'crk rVoztriknovenitr i razvitie zcmlcdt'lijar, das bereils ollrrn

crwrilÌnt wur(lc, cnthålt auI S. 84 Schildemngen rìer Lanrlwirtschaft in Hinter-
Iiaukasietr, tleln eigentlichen l(aul<asien uncl den Gegt'ntle¡r a¡n Schrvarzen
Ifeer, dcncn wir folgettdes entnehmen.

1{l¡' rlas r,orhanrle¡le Nlatcrial zeigt, entstantlen rlie erste¡r Sitrrll¡¡¡1gç¡ r"tr-
hafl.er Bauern in tìe¡r ebengenanntc.n (ielliettn spätestens int ir. .Iahrtausentl
\'.Clìr. ln dic Zeit tlIìì (lie Wentle cltrs 5. u¡rrl .[..lahrtauscnrls ¿It'hört'¡r tlie u¡rte-
ren Schichten v(,¡l Iiiilte¡rtr bci der Statlt Nahit$evan sorvit eint' Anzahl volt
anrlt'ren I)t'nh¡näler¡r im Gebict tler Sorvjctrc¡rulllik Ast'rlleirlschan. Irlicr selrcn

s,ir Spttren citter lartchvirtschaftlichern I{ultur, dic sich schon irn lVeolithikun-r
Irerausgebiklet h¡rttc. Dic Sit:dlu¡tgen, rleren IIäuscr Lr.hnru'änclt hattt'n,
lllierben viele.Iahrhunrlertc lang trn densclben Pl¿ilzen. IÌs ist möglich, dnss
tlie fcstt' Siecllungsweise nriI irgendu'clchen Anrvtnclunge¡t \ron friihern lìormc¡r
kii¡lstlicher lJcn'ässclung zusarnrne¡rhing. I)ie Fcìdcr \\'ul'(lcrì ¡¡tiI sleinerneu
H¿rcken llearbeitet, t¡ncl clic bci tlcr Erntrr t'rhaltenen Iit)r¡rtrr zcrl<ìtiltcrte nìan
in steint'r¡re¡r IIaudmühlen. Auch aus Quarz angefertigte IIacke.n sincl gefunrlcn
s'orclcn. l)as l(orltsclureirlen geschah mit Sicheln, clcre¡r Schueirler aus Feutr-
stcrin gemacht rvar. Nfa¡l hat hölzerne Siclrt'ln gefunrlen, a¡l tlcntn in ei¡rem be-
s[imrntetr Winkel R¿inrler aus lìcuersteitr angtrbracht sin<|, r¡nrl zrvar gczähnte
Iìänclcr. Dcrartige aus (ler Platte uncl dem gezrihnten lìantl zusamnte ngcst:tzte
Sichcln wrìrcn hei clt'n St¿inune¡r tler frühen lanrlwirtschaltlichcn liLrltur rveil
verlrreitet; sie unterscl'tciden sich aìlerclings in rler lìrlrtìl r'orì rlen archaischt'n
I{ornschneidernessern tles zc. ntralasiatischcn G'ebit'ts vorr f)åej tu n.

Wcscntlich schlcchtt:r si¡rtl rlie \\¡erkzeuge clcr aìtcn Lanrlwir[schafl Kuu-
ka.siens llekannt. Am verbreitetste¡t \r'aren tlort Sicht¡ln nrit gczeihutt¡u Iìand
atts Þ'euers[crin. llan kennt auch solche Sicheln, tlie aus I(u¡rfcr orler Arsetr-
llronze ltergestt'llt \\'aretì (a.a.0. Abb. 23; (i). Als Haupl.u.erkzeug zur Felrl-
hearbcitung dientc ansclìeirìend u'ie lrüher dic Hacke, obrvohl solche Ilackcn-
fttntler verh¿tltnisrnässig scltcn siltcl, s'as übrigens nicht veru'unrlerlich ist,
\\'ctìtì rnan bedenkt, tlass rlie Hackcn in rler Nlel¡rzahl aus I Iolz orlcr (l.uarz

verfertigt waren,
l\[an darf jt,tloch nicltt glauben, <låss im 2. .]ahrtaustrnrl v.(lh¡',, einer Blül,c-

zeit der Viehzurùtkulturen, rler .¡\ckerbau ganz aufgegebcn orlt'r vtrgt'ssen
wordert u'¿ire.

In tlcr Sicdlung Üzerlikte¡r i¡r Aserbeiclschan haI rnan Sicheln mit gc-
ziihntem Rancl aus lîcrterstein gefuntkrn, tlie sich nur tvcnig von tlen frühe.ren
unl.erscheirlen, aher ¿rus andertn lìuntle¡r rvissen rvir, rlass cs zur gleichen Zeit
auch lrronzene Siclteln mit hölzcrnern Handgriff gegelren hat (ibid. Abb. 2li; iÌ)-
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ùIanchmal ist eine bronzcnc Sichel zusammetr rnit einer solchcn aus l¡e¡er-
stein in dernselben Grab gefunden worden, rvas miiglicherweise auf eincn ir-
gt'ndrvic s¡rezialisierten Gebrauch dieser aus so verschiedencn Stoffen herge-
stellten Werkzcugc hinrveist. Rei den Hackens¡ritzcn kannte man ebenso gut
aus Bronze angefertigte rvie steinernc. Die Möglichkeit ist jedoclt nicltt aus-
gcsclrlossen, rlass ¡nan scht¡n crinc Art von primitivem Pflug verwendcte. Jeden-

falls beweise¡r dic l.runde hiilzerner Wagen in den Gråbern von Stammesfüh-
rern, class man in recht grossern Urnlang tlie Zugkraft von 'I'ieren ar¡snutzte.

liinige Iìorscher erkltiren dic aus l)agestan stammenclen bronzezeitlichen Ton-
rcliefbilder als Abbildungcn des Pflüge.ns.

ln den Anfang cles l..Iahrtausencls v.Chr. gehören tlie tlberresLe ei¡res schrve-

rcn l)rcschbrettes, das aus zwci Eichenstücken sowie aus cinem Querltolz gc-

macht ist, mit dessen Hilfe das Ges¡rann mit dem Vorderteil des Rrettes vcr-
buntlc¡r wurdc. Die Unterflåiche des Brettes rvies zahlreiche Löcher auf, in rlie
utån F'cuersteinstückche¡r orlcr sonstige kleine Steine einsetzte. I)ieses Ar-
beitsgerät trinnerte a¡rscheinend an die Dgrossen l)resch-Schlitten¡r, von dencn

in einem rneso¡rotamischern J,anrhvirtschaftskalentler aus dem Anfang des

zwe.iten vorchristlichen .Iahrtausettds tlic Rede ist. Der Drusch rnit l]resch-
brettcrn gtrschah auf der l)reschtcnne, 1vo man tlie Garben hinlegtc. Die
l)reschl¡relter rvurulen von Zugtieren gezogen. Die bemerkenswerte il{engc

derarl"iger l.'unde lässt keinen Zweifel ¿rn cler n'citern Verbreitung der Dresch-

llrettcr in I(aukasien am E¡rtltr tler llronzezeit (Bun.rerov 1957, S. 44-'tr7).
In rle¡r (ì'emeinrvesen cles 'rvestlichen Scltwarzmeergebiets gab es fast in je-

tlem IIaus Sichcln mit Schneitlen aus F'euerstein, aus Holz oder Qttarz ange-

fertigtc Hacken sowie l-Iandmühlen, dercn Zahl zuweilen in einer einzigcrl
Wohnung ebwa zwanzig betnrg. Die Sicheln mit Feuersteinrändcrn hattc'n
einen gebogenen Rahmcn, in clen die Feuersteinplatten so eingesetzt wurtletr,

tlass ein gezähnter Rand entstantl (Brntrov 1962). In dieser l{insicht sind dic
.Sicheln von Tri¡rolje den frühesten Schneidemessern Kaukasiens analog' In
clie Holz- und Quarzhackcn war stets ein I-och gebohrt, in dem man den l-Iantl-
griff anbrachte. (ibid. S. 9l Abb. 7). Das scharfe Encle der l{acke ist immer in
langem Gcbrauch abgeschliffen, und diesc Abschleifung reicltt bis i¡r eine Höhe
von 10-12 cm. Anscheinend gab es auch steiner¡re Hackenspitzcn.

Iìine gervisse Entrvicklung bemerkt ma¡r auch in der Herstcllung tler Siclteln:
rlie Feuersteinplatten, die ma¡r als Schneiden vcrlendete, hatten nt¡n einen

gezähnten lìand, u'odurch sie rvirksamcr waren. Wie n'ir sehen, lÉisst sich eine

irnaloge Bntwicklung der F'eucrsteinsicheln auclt itt Zentralasicn r¡nd in Kau-
kasien beobachte¡r. Zwar verhålt es sich in zrvei anderen Zentren der frühen
La¡rdwirtschaft irn Gebiet der heutigen Sowjetunion so, tlass mit der Entrvick-
Iung tler Metallurgie relativ früh (in Hinter-I(aukasien schon in tler crsten
Hèilfüe des ll. .Ialrrtausends v.Chr.) metallene Sichetn parallel mit dem tradi-
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tigrrt'llt,n Schnritlcrvet'kzcrrgly¡l allItrùt.elì, <lcsscn I(c¡r¡rzt,ir:h¡n rlie Fer¡er_
sl.cirr¡rlattc \\'ar. Irì'lri¡roljt''rvar tlie Iitt¡rltrrsichel rlamals nicht bekan.t, ¿rl)er

Sichclriinrlcl'[rus ljeuclsl.ein fintlet tÌìatl (lort rltll"zentlNcist.. l)icse lìr.sctreinung

¡li¡gt anscltein('n(l rlamit zusat¡rIìletì, <[ass rlic I latr¡rtz,cntrctì von 'l'ripoìjc

ç,cit rrlrt[tr.¡tt v'll rlt.n lìr'zrlrrellerr lagr:n ttnrl tlass tlt'l'\\¡itl't'trattstausctl 1'¡5¡

sch\\'rrclt cnL\\'icl(('lt \\'ar'

l)it.l.,¡rts.it'klrtug tlcr XIetallrrrgie srlu'ie rlie lìrfintltrng tlt'r I]rotrz.e tttlrl illre

\\.citr, \'r,t.l)t.t,itultg traten in rlel' zu,eiten lliilttt tlcs 2. .I¿rhrt¿tttsttrtls r'.(lhr.

¡rrclr lrci rlcrr lanrlg'irtsc[¿rftlicllcn Wclkzctrgen ztttagt': clie l]rrlDzesichcl cr-

sclrit,¡l rurrl lrr..,itr'tt, sich rveitllin ¿rus, so rl¿tss sic ztt eincln rler cllarakteristisch-

stt,¡ l.,rzcuunistv¡le n rlt.r' I laclilrt¡rrliultur s'rtrrlt'. In rlt'tt reit-ltctl lrtrntlt'n stiisst

rua¡ ¿rrrI gtr¡ze Sar¡r¡lung1' n von soltrlìtrtl zicr¡rliclt tlrtltlct'¡t gt'lttrttttctt Sitllteln

(illirl. S. l)li r\llll.2il;2). t\uch t'in antletcs llrr¡¡tzcttts r\rbcitsgt'riit l<ttltr in tlcr

L.¡tlg.irtschaft auf: <ltrr massive 'lorfsch¡lcitlt'r, tletl Iììilrl zrl¡lì lìorlctt tles (ie-

¡iisc¡cs yr)t'tlt'lì1 l)fliigtrn þcnrrtz.[c (iIirl. AIh.2lì; il). l)ic atrs ]irrlhtittt'n lrestt'-

Irt¡tlt,¡ Sictllrr¡gcn lrrrvtisen einc sessltaftt'l-t-J¡cnsrveist'; rlies k¿rnn frt'iliclt

.icllt ¿rls Iìrq,cis fiir rliç fiihlt'nrlc Stcllrrug tler l,antls'irtstrltaft in tler Ilacli-

lrlul<ultrrr tlicncrr, rr'it,einigt l.'otschcr ¿ìltttclll¡tell (lltittt'l':trl lfll-rtì, S' Iir(i)'

\iclrt cirlrlr¡rl vou rlcn lrusr.ltrzeichlttrtt'tt Ilrt¡ttzcsichcln liisst sich ¡llit Sit:herhcit

s.g..rì. olr sit'r,ot.ztrgsu,cistr zrrnì S(Ìhrì('itlt'tt I'ott \\Ieiz,en ttnrl (it't'sl.c tltlt'r zttr

llcrrrulrltrl r.ers,cnrlet s,rrrrlen. Nit,ht zrrfíillig sinrl lllit (licst:r /,t'it atrclt tlic er-

stc.,,\ngallt,n iilrer rlit, l.lntstt'hung rler ¡totnlttliscltttr littrt¡l tlcr \¡icltzttt:lrt l'cr-

llrrrrrle¡l an zs.eitt'r Stellt n¿rch rlcrt {rosst'tt lìirltlerherrlt'tt sta¡ttlt'll tlic l)feltle.

l)as O¡¡se¡{csl,antì ¡ltrl rlt't'¡rrinritivt'l)fltrg (rrrlrr, rlt'r t'itrc th'cicckigc' ills

[)flugsr,lrar lrcnutz[t' Plattr rr'ar, rlercn Oltertr'il ztt t'ittt'm lìolll gclroge It rvttrtle )

sic¡t.rIen rlit'notrvt'nrlige l-oclterllr.it rles lìotlt'ns. l)esltalll verllrt'itctt'sich

tlcr r.¡¡lr¡ sclr¡. schncll lrt,i r,crschierlenen ¿rc'lit't'llatttrcilrctlrlt'n \¡iill<t'r¡1. Illn vet'-

*,t,nrlt'tt,rr nrrch rlie Bt'n,ollner rlcr Sta¿ttell rlt's Scllrvlrrztltecrgclritts itl rlcr

,\ntikc.
,\lrllilrlrrngt'rr rle s rr¡lrr gt.nunntcn l)[lugt's, rltn rlit' lie rvolt¡tcr tlcr (ìegctttlctt

irr¡ tl¡s¡r1¡rrrs ir¡ il. Lrnrl 2..I¿rlrrhrr¡rrler'I v.(]hr'. ltctttttztt'tt, sillrl tlns in lltitlzt'lt

rles 13.s¡rrr.trsgclricts erhaltcn (¡r.¿r.O. S. llll Alrll.2tì): rlalin stcht tler r'(l/rr ¿ìrtl

lir¡ft.n ç.ie llt'i rler. tsiltlsiiul(. von'l'anirgri (Àblr. 2U), in gl'icchiscltt'rt Vrsclllìla-

lert.it,' (t¡lr. ill)rr¡rl sogar in rirnrischrn IItinzcn. l)ic lirrnrle an l'ìisens¡ritzctt

tlcs rrrl¿r irrrs grietrhisc:hclr Stlitltt'n Sizilit'lls ittt (i. r'orchristlichcn .lallrhrrrl<le rI

rr.tl sr.i'e,\¡lrilrlung a¡t rlcl lJiklsäult'voIr i\tttrt'itl (Àbll.21)), \\'o IìlÍìtl arrlilit'

liist'¡s¡ritzt,¡ sicIt, rlic anr angcs¡ritzten l']ntle tles rrtlrt lrctt'stigt u'tttclt'n. lasst'¡r

tlic Sc¡luss[slgt'r'ung zu, cluss rnan rliest'n l)fltrg noch i¡u (i..1¿lhrlrrrnrlert r'.Chr.

gclrr.auclrtc. JIa¡ kann anneh¡¡rur. tlass rlam¡rls orler e tu'as s¡liitcr soltrltc l)fliige

Iruch irr rlen (ìcltieten niirrllich vorn Scltrvitt'zt'tr ìlt'er bcltlllnt \\'ilreIì; geftrrttlen

Ir.t 
'-rirrr 

rlrlrt ìe¡l¡c¡ lrislrtrr ersl, solchc r,o¡¡r 2.,1¿tltt'lltl¡trlert r'.(lhr'. alr. l)ie fliì-

r39
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hesten hat man zusatnrnett rnil ândercn landrvirtschaftlichen Geräten un4
mit Getreidekörnern in erinem Grab vom Ende tles ebengenanntc¡r .Iahrlrun-
derts in der N¿ihe von Cherso¡t gefunrlcn. .S¡riiter, im 3. Jahrhunrlcrt n.Chr.,
verhreiteten sich im Bos¡rorusgebiet eiserne rala-Pflüge, die aus flachen Stan-
gen geschrniedeI rvaren; sie sinrl analog <lent:n, clie in tlen Donauprovinzcn (les

römischen Rcichs gefunden rvorden sintl. I)c.r schnciclcncle 'l'eil dieser Pflüge
hatte tlie Iìorm eines drcieckigen S¡latens, wobei <ler spitzc Winkel nach unten
gekehrL war und das entgegengesetzte Bndc stielförmig in einem spitzen fl¡-
ken endete, der in dic Kufe tles lrrla tingeschlagen war (Abb. ll8).

Alte Schaufeln hat man nördlich vom Schwarzen l\,feer noch nicht gtf unrlt n;
sie sincl nur durch Funde in andcrcn Gebiete.n der antiken \\¡tlt llekannt.
Spitzhacken gab es auf cler l-Ialbinsel des llcraklcs, kleine eisernt Ilacken i¡
Olbia, am Bospoms und in Prikubanje. In rler römischcn l.'cstung Haras auf
der Halbinsel Aj-Todor ist cinc zrvcizrihnige Hacke gefuntlen u'orden (Abb. iìg;
l), unrl an rler Küste der Iiri¡n (Abb.:39;2) sorvie in Gorgip¡rii (Ahb. lt9;:t)
hat man massive Hac.ken 1ür Ge¡nüselteete gefundcn, die cine. hall¡nrrlrlt' orler
spil.zrvinklige S¡ritz.e habcn,

Zttr l(ornernte verrvendete ntan eiss'ne Sicheln. In tler Schicht von lii¡nnte-
rike aus clem i-r. Jahrhundert v.Chr. hat man cinc Sichel gefuntlen, dic statt
tles Stiels ein Rohr zur tsefestigung des hölzernen Handgriffs hat, aber in de¡r
Sclrichten aus s¡läteren Zciten sind solche Sicheln nicht mehr vorgckornmen.
Alle anderetr heute bel<annten Sicheln, clie rvåhrcnd der Antike in rlen Staate¡r
am Schwarzen Meer gebräuchlich waren, gehiiren zum selben'I'yp rvie tlie sky-
thischen Sicheln aus der Stadt Kamen; ihre hiilzerncn Handgriffc rvurden anr
Sbiel befestigt, rler dieselbc Dickc hatte wie die Sichelschneirle (Abh. .10; 3, l'r).
Diese Sichel¡r sind klein, und ihre Schneide ist nur wcnig gebogen.

Bei den Sensen kennL rnan zwei 'l'y¡len: rler eine rval geboge¡r untl haùle
eine breite Sclrneide (Abll. 40; 2), der andere war schmal und mit eincr rliinnen
Schneicle versehen (Abb.40; l). Der Handgriff rvar bei allen Sensen a¡n Stiel
angebracht, der in einem l-Iaken entlete und sich i¡n Winkcl bis zur FIöhe rkr
Schneide crhob.

,I. DIE I,ANDÑ:IR]'SCIIAF''I' UND IHIìF] GERÄTE IN TATARSTAN

ln Sommer 1968 un[ernaltm ich einc lìeise nach Tatarstrìn, wo ich (ielt>
genheit hatte, dic dortigcn la¡ldrvirtschaftlichen (ìerâlc. kennenzulerne¡r. I'lit
den betreffenden Wissensclraftleru ¡tus Kasan ging ich das verfügll¿lre I\'[a-
terial durch. \\¡enn auch clas ùlatr.rial aus'l'¿rtarstan nir:ht unlnitlell¡ar ¡nit
meinem Untersuchungsolljel<t zusâmnrerìhäng[, rlas ausdrücklich die ana-
tolischen Lanclwirtschaftsgcräte im Bcreich der heutige¡r Ttirkei umfasst,
haltc ich es doclt fi.ir angebracht, meiner Untersuchung tine Darstellung
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des gesamrueltcn trlaterials anzulügen, rveil es clic vort mir bchanclcltcn '['hc-

¡tn irgenrìrvier beleucltten kann.
Be.vor ich zu den fiir rliese tlntersuchung wiclttigen [atarischen Benen-

n¡ngcn ìnnrhvirtschafllichcr Ger¿ittr tibergcltc, mii<:htc ich als allgen'reine liin-
führung ein Gutachtcn rvicrdergerlle¡r, tlâs ¡nir Professclr A. (lh. (ltteltrov,
Direktor rler archiiologischen und t-thrtographischor Alltcilung rles I(asancr
I¡stitr¡ts ftir Sprache, Litcratur unrl Geschichte, Írctrnrllicherçeise überlassen

hat. f)araus gt'ht clic Auffassung hervot', die dit' doltigt'rt \\iisst'nscltaftler
von rlcr histrlrischtn lintwicklung rkrr lanrln'irtschaftlicltcn'l'cchnil< bci clcn

\riilker¡¡ ¿r¡n lliLtellauf rler \\Iolga und im Gcbiet rles vorrleren Ural ltallen.
A. (lh. (ln,rLtr<or,: uÜbt,r tlie hisl"orische lÌ¡rtu'ichlung tler lanclrvirtschaft-

lichen 'l't'chnil< der ar¡r Nlitl"ellauf der Wolga u¡rrl iur Gt'hict rlcs votdt'rcn
Lllal rvohnt ¡r<le¡r \¡iilker', clie tiirhischc Sprat:ltcn s¡trt't:hen.

l)it rrrsle¡r auf Lanrhvirtschaft hin<leutenden Zeiclten lianu rrtan irn (ìe-

biet rles llittcllaufs tler \\¡olga und i¡¡r Gebiet des vorrlct'cn Ural schon llei
rlt'n finnist:h-ugrischen Stärnrrtcn t'trva 2.0()(l J¿rltrc r,rlr lleginn unserer Zeit-
rcclruung beollachten. ]Ian kann jt.rloch lestslellen, rlass vor rlern lirsclteine¡r
der'l'iirki-\¡ölkcr, d.h. vor rler llilte des ersttn.Iahrtausends unserer Zcit-
rcchnung, die in rliesern (ìebiet betriebt'¡rc La¡rdu.irtscltaft, in clcr ntitn zur
I3otlcnbearbeitung Haclitn unrl zur lirnte rvcniger cffcktive Sicheln sou'ie

cine Ilaltdmtihle vcru'cnrltte, sich rloclt nicltI rvt'itt'r ents'iclit'ltt'als zu ¡rri-
mitivt'm Hircl<ll¡ru untl Scltu'cttrlbau.

Scit dtrr [Iilte des ersten .Iahrtaustrncls unsercr Zeitrc<:hnung, als Vii'lkcr',
rlie hau¡rtsächlich dic 'l'örl<i-S¡lrache retle[e¡t, itt rlie getrantrtetr (ìelliete e.in-

drâugen, llcohaclrtet rnan be triichtliche Vcränclentngcn in cler la¡rrls'irtsch¿rft-
lichc¡t 'l'cc:hnik. llan beginnt I'ìfltigc mit eiscrnct' I)flttgscltar zu lrt'nutzen,
cisernr. Se¡rse¡r untl kurzstieligc Sichelsenserll survie zurn llaltlett II¿rnd¡nühlen.
Iis ist offensichtlich, rlass in rlieser Zcit der landu'irtschaftliche \\¡ortschatz
cler 'l'örhi-S¡rrat:hc sich unter dert finnisch-ugriscltcn Stämtncn z,t¡ verlrrcitern
bcgonnen hat.

Arn Encle des trrsten.I¿rhrt¿rusenrls, tl.lt. i¡n 9. und l0..Ialtrhurltlert, veL-

rvencleten die B:rucrn rles rlarnals an der Wolga gelegent'tr tsolgar ncbcn rlcn

olrcn genannten Geräten viel clen scltlcren Pflug - saltun - bei dcr Bc'arltei-
lung rh-'r Ste¡l¡len und Stc¡rpcngcgenrlt-.n, sorvie in rler lìorm rveiterenhvickelte
Sichel¡r und Sensc¡r. Scit rlir-.ser Zei[ gibt es offensichtlich tlen lantlu'irtschaft-
lichen Worlsch¿rtz in dtr lìor¡n, rvie er in rlcr tatarischen Spraclte bis hcutc
crh¿rltcn ist.r

Dazu rväre anzunìcrl<en, class rnan tlurclt Ver¡nittltrng tler Ira¡rer Slidruss-
lanrls i¡¡r Gebiet zrvist:hen Wolga u¡rd Ural scho¡r eine höher entrvickelte
La¡rdrvirtschaft kernnengelernt llaben dürftc, bevor die ersten rvcsttürlci-
schcn Zurv¡rnderer ei¡re uettartigc Anltatttcchnik mitbracltten.
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tlber die Landrvirtschaft der 'l'atare¡l berichtct nlstorija tatamkoj ¡\SSIìr,
I{asan (1968) r¡.a. wie folgt (Kapitel I, Seite iì9).

Die Bevölkerung Wolga-Bolgariens beschäftigte sich hauplsächlich nrit
Ackerbau uncl Vichzt¡cht. Besonclers der Ackerllau t'ntwickelte sich. [)ie
Schs'arzer¡kr-Ländereien von Z¿¡kame un(l der vordert.n Wolga, rlie im l.
Jalrrtausenrl unter den Pflug genommen $'aren, rvurtlt'n tlie zcntralen Itor¡r-
kammern, Im 10. llis l3..Iahrhundert rvar das Hau¡ltgc'rät der Bt¡ck'nbear-
lreitung ein schn'erer Pflug cles 'l'ypus suba n mit eint'r Schar fiir tlie
Schrvarzerclecbenen und ein lcichter Pflug mit einigen eisernen Scharen für
Gehölzer untl Naklstel)pen. I)it Ernte wurde miù Sicl¡eln unrl Sensen ge-

schnit[en.
Die Lanchvirtschaftstcchnik dcr'l'ataren ist traditionell nrit dcr Ackr¡rbau-

tcchnik \\¡olga-Bolgariens verbunden. In rle¡r Schrvarzerdegebieten (Zaka:íre,
Srijagin-Beclien, Zakazarïe) n'urcle der fiir tiefes I'flügen getignete bolga-
lische saD¿lr-Pflug vcrlcndct, der cincn ìlctallsclrneider hattc. [)tr saùcn

bcstand ¿tus (lem Vorschneider, rlem Pflugmesser, tlen I)tichsel¡r uncl den

I(olbcn. liisenttile dieses Pfluges sincl in Funclen aus dem tsolgarien vor rlcn
llongoltn sorvic auch in dcn nleisten Sicdlungen dcs l(hanats Kasan gefun-
den rvordcn. In den ]'orfbiiden int Norden tles Lan<les rvurdc rveithin ein
zweizahnigrrr Flakenpflug rnit zrvei sich e¡'gänzenden Scltaren gebraucht.
I:iserne Scharen sind auch ar¡s vielcn F'undcn inl l{hanat l(asan bekanut,
ru.a. aus dem alten l)r¡rf tlrm¿rt, aìus tler alten Stadt ('lallin usrv. (S.71.)

Vielseitiger als zr¡vor rvurde die Ackerbautech¡rik. Ausse.r dem I lakcn¡rflug
v1.¡11'¡.¡1lste clie tsevölkcrung dcr 'l'atarcn, 'l'schuwaschen u¡rcl lVloldrvintr in
clt.n südöstlichcn Gcbietcn eine¡r klcinen lrölzernen Pflug - sr¿ö¿r¡. l)ic ìJauern
vcrrvcncleten rliese¡r zum lìode¡r verrviltlerter lrelder, rvolrt,i er v¡¡n il-(i Pftr-
<len otler ll-6 Paaren Ochsen gczogen t'crtlen mussLe. Àuf rliese Weise
rnachte der Ackerbau rvenig Fortschritte. Die vorhcrrschcndcn (ier'äte blie-
llcn rvciterhin rler hiilzer¡te Pflug, ofl in seinen primitivstcn lìormen (russ.
srtkouulku, i'rrkuelm, ðu¡tul'ku usrv.), die Egge mit eichenen Z:ihnen, rlie IIacke,
die Sichel, dt'r I)reschfìcgel usw. (op.cit. S. 128).

u'l'atary srcdnego Povolå'ja i Priural'jarr (ìVloskva l9fi7)'l'eil II stellt auf
Scitc 6l die Wirtschaft unrl materielle l(ultur tler Tatarcn, besonders den
Ackerbau s'ie folgI tlar;

Die tsearbeitung rlcr l.'r'lrler erfolgt llei tlen Tataren nach de¡rselllen l[etho-
den wic auch bei ihrcrn Nacltbarvölkern. Die Felder rvurden für'clie Herbstaus-
saat gen'iihnlich nach Àbschluss der Iìrühjahrsâussaât, und vor der Heuernte
geptlügt, für die F'rühjahrsaussaat im Frühling. Das Pfluggeråt u'ar in dcr
tilteslen Zeit im Norden des Landes der Ilaken¡rflug. In den südlichtn Ge-

bieten wr¡rde schon seit den Zeiten der Bolgaren mit de¡n saónn gepfli.igt,
der geeigneter wâr zum lìoden schwcrer Schrvarzerdebütlen, dcr allcr dabei
vitr oder wenigstens zwei Pferde zt¡r Arbeit crforderte. Zunr Roden ¡rcuer
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lìiitk:n (auf Lichtungctì) \\:ut'(l(' (ler' ftrrstrl (. . russiscller I lakcn¡rflug) \¡ct__

\\'cn(let, <ler rlie Iirrlst:hichl unrtlrehtr'. I)t'r .sr¡ü¡¡n, rlr.n irn lll. .Iahrhunrk:t.t
l). Iìyðrir¡r' (l7l-rlì) untl I. I-ulu<:t¡tx (1771) lrt'schrit'bt'n hattt¡n, k¿r¡r ausscr.
(iebr¿tuch. St'inen l)latz nlrhnr tk'r Ilalten¡rflug ein. Itl tle¡t lctzlen.fahrze¡nten
r,or rler Oktollerrevolution lleganne n lle i clt'n lìt'icht'r'e Il Pfliigc aufzutarrclreu.
Ilis tlahin vcrschu'al'¡rlt'n hei rlcn 'l'atare¡t fast ¿lurrlt rlic À¡rsr¡/-l)fliige, s'eil
kein ncues Lantl ge¡lflügt zu l'ertlcn llraucllte. I)ie'l'ieft'rlcr lìurclrt'¡r lr'ar
gt:ring, seltt,n nre hr als l0 cnr, u¡lrl rlcshalll ¡raltnr rlas Unliraut karun rlr.
Solch ein l)fliigtn rvar oft ¡rrrf tlie Schrr':ìr'htr rìcr l)ferrle zurtir:hzuftilrren.

lìs rvurde nrit ciner hiilzer¡ten Iigge geegg[ (/irrrra), clic in Gt'birgsgegcnrlcrr

nlit cicltent'n, seltcner ¡nit t'ist-rnt'lt Zilhnt'rt vt'tscht'n s'ar (.seöerke).

l)as (it'trt'irlt' l'u¡'rlt' ltarr¡rtsiichlich nrit rler I Innrl gecrrrtet. lis tt'urtlt', aus-

scÌ' Il¿ìfcr rrnrl Linsen, nrit rler Siclrel gesrrlì¡tiIterì. IIa[er', I-insen, IÌt'lrsen,
lJr¡chrr,ciztrn ulrrl üllerhau¡lt nietlrig u'at-llst'ntlt (ì'r'trcirlcaltcn u'utclcn in cincrn

trockenen.lallr rnit tincur rllal<cnrr (rnit ciner Scnst., un rler cinc fiinfzlhnigt.
Flarkt llclcstigt ist) gt'schnitten. I)¿rs geschnitterre (ictreitlc u'urrle zu (iarllen
(kiillÌil gebunrlcn, die zu¡riichst auf rlenr Sto¡l¡rt'laclier litgt'n hlit'bcn un<l rlann
r,ol lit,ierabe¡ltl zu llockcn aufgcstellt wr¡trlcn (r:iirttrilrï). \\'cnn rlas (iel.reirlc

trclcktn u'ar, u'urrlcn ¡lic (i¡rrlrt'tt in t'iue¡tr lresotttlcrcu \\'agt'n in einent
(i¿rrlrens,¿rgt'n (/cö/lli ttrbttsu) in rlic Scltt'une cingeftrlìrerì. lrì dr:r Sche unc

s'urtle rin'l'cil rles (ì'etleirlt-s solt¡rt gt'rh'oscltcn,'s,enu rlic l"anrilic kcinc \tor-
nitc hatte c¡clcr rlas (ict¡'eirlc scltnt'll vt'r'l¡:tuft s'ertlt'tt ttrttssle, ¿tlrcr rler griisstc
'I'cil rler (ìarllcn wurrle aulgescholrert. l'ls u'utrlc nreistrns ntit lrltgcltt ge-

rlrrrsclr,'rr (t:riltrtgtri\). \¡gl. truch Alrlr, o¡r, cit. S. (i2: .srrÒrrrt lrtach I. l,ull.:r;lttxt.

(il¡er tlíe Ilerkunft ciniqer lulurisrltcr llenennrrttr¡en uon

lutdruí rl sc lt¡tfll i rhor ( i tiil e¡t

\¡our rcirr lingrristischt.n Stantl¡lunlit ist cs rriiglich, i¡rt vorlr¡s ¿r¡rzur¡chr¡rt,n,

rl¡¡ss cs rrntcr <lcrt Bezeiclttturtgt'Ir ftir latrtlu'il'tschaltlitrhe (icriitc viele r,otr

\¡erlrc¡l abgeleitete \\¡ii¡'tcr gilrt. l)ic l)riifrrng rlcs S¡rracltnt:rtelials zcigt, tlass

tlitst' Annahrnc llcrcchtigt ist. Z.B. irn lrr:utigett 'l'¿rtarisch sirrrl sehr viclt'
lìezciclrnrrngrrn [ür lirnrhvirlschaÍtlicht' (ìrr'äte aus Verl)erì rlt'biltlet: .st¡IiÀ'[r:

'l)rcstrhflcgel' (<.su/r 'schlagcn, rlrcscltcn'), ttr¡7ir: 'llrntc\\'crkzcug' (i ru'
'ruâfren, ern[t'n'), lupa¡¡ït1 (laprt 'hacl<cn'). l)trraus liìsst sich rvoltl schlicsst'¡t,

tlass clie -Bt'zeichnungcn für Geräte, tlie ltet¡te iltre urs¡rrünglichc ßetle trtrrng
vcrlorcn lrabt'n, vurs'iegerttl aus \¡r-rlietì abgelcitt't seitr nrtissett.

A. R o tl tr n llea rbei t u n gsgcrii tc
Bei tlen alten 'l'at¿rrcn rliirfte die Bodenbearbei[ung hot'lr c¡ltu'ickclt gc-

rvest'n stirì. l)ass frrri'IIirse'u¡ttl /altt'ackern'aus tlt'rst'lbert \\¡urzel gelliltlel-
sinrl, dtutet rl¡rrauf hin, class in fcrncr'\rcrgangcnltcit rlie Hirse tlas n,ichl.igste
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Getreide hat sein können. Vgl. jedoch RÄsiir.ruN (Btym. Wb. 464 b): mtü.
usw. /ary 'ackern', targ-y'Korn, Weizen, (oguz) Hirse', tschuw. firá'GeLreicle,
Korn'. Bs ist also schlver zu bestimmen, welcltes die flrbecleutung gewesen is[.

An der Wolga und l{ama wurde cler Boden durch Schwenden (Abbrennen
tles Waldes) für den Ackerbau vorbereitet, rvobei die Asche den Bo{en
düngte. f)a der Boden voll von Baumwurzeln war, konnte er nicht mit
Pfertlen gepflügt werden, sondern wurtle mit clem Spaten bearbeitet. Das
tatarische Wort öasu, ùnsr'i 'Feld, Acker' hat ursprünglich vielleicht agegra-
bene Brder bedeutet (vgl. baschk. ôasu, tschurv. prrzrr 'Brachfeld', im tatari-
sclren Mälåikäs-Dialekt òas- 'graben, die Erde graben'; tat. baz'Gnrbe, Gra-
ben' : tschr¡w, paz 'Vcrtiefung, Gmbe, Brunnen, gegrabene Grube, ge-
grabene Stelle'). Aus derselben'Wr¡rzel stammt in einigen Dialekten (Baschk.
ASSR) bas¡nan 'Spaten, Schaufel' (zum Ableitungssuffix vgl. tat. baschk.
kílmän, kätmän 'Hackc' < gtü. käl-, kit- 'brechen, bicgen, abbrechen, ausgra-
ben, aus der lìrde grallen'; tat. dial. tíÉmän'ì\,Ieissel, Stemmeisen' ç /d.{-'ein
Loch bohren'; s. auch IìÄsÄNnN, Morphol. 135 b). Andererseits ist auch clie

folg. Erklärung R,ruorrs zu beachten (Wb. IV 1532): kaz. Dasä l¡e<leutet aus-
ser 'F'eld, Acker' auch 'das f)rückcn, die Bedrückung' < å¿s-'dri.icken, pres-
sen' + Suffix u. Derselben Ansicht ist auch lìÄsÄ¡¡uN (Btyrn. Wb. 64 b):
kaz. l¡asu'Àcker' (>tscher. pasu) : tschurv. poz.t, puzn (>tschcr. posá,

paso) ( bas 'drücken'. S. aucìr Tatarsko-russkij slovaf, AN SSSR, Nloskvat

1966, S. 60 a. Semantisch vgl. rng. ngomcis '\Meide' < ngom 'clrücken'.
Spâter, als die Latrdwirtschaft sich lveiter ausgedehnt hatte, wurcle dic

Verwendung cles sr¡åan häufigcr. Das Worü suben,.rapan ist gemeintürkisch
(allerdings fehlt es im Alttürkischen), und seine Bedeutung ist sehr schwan-
kend: osm. azerb. kzk. kkirg. usn'. betleutet es 'Pflug', aber in einigen andercn
S¡rrachen (kzk. kkp. bll<. kaz.) erscheint es in der Bedeutung 'Ackerfeld,
Acker, Sommcrgetreide'. In dieser Bcclcutung kennt man clas Wort auclr
im Tschuwaschischen (supan) und im Tschercmissischen (søruan) sowie im
\ilogulischen, das es ziemlich spät entlehnt hat (vgl. lìÄsÄNnN, Iìtyrn. Wb.
402a: sapan und hier oben S.87-88).

Im Tatarischen ist seit alters auclr das Wort s¡l/ta 'tler russische Pflug'
gebråuchlich. Es kommt auch in gewissen andercn türk. Sprachen vor: kzk.
bar. .so/c¿r 'Pflug', hak. sola, tschuw. sul"a, sola (>tscher. #oya, Saya id.).
Diese Sippe ist entlehnt aus dem russ. coo¿ (vgl. RÄsÀ,NnN, Etym. Wb. 426 a,
Vesrrnn, RBW II. 703-4 und auch Hn¡uz Korun in Opuscula ethnologica
memoriae Ludovici Biró sacra, Budapest 1959, S.36tÌ-9, Anrn. Nr.282).

Ausser den beiden obengenannten Wörl,ern gibt es im Tatarischen auch
förrin 'Pflugschar'. Das begcgnet auch im Baschk., Kasach., Nog., Korn.,
Krm., Urm. und Karatsch.-Balk. Im Tschuw. ist das Wort eine Entlchnung
aus dern Tat. Es bedeutet nicht nur 'Pflugschar' sontlern auch 'eiscrncr
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Pflug'unrl 'gepflügler lJo<lcn'. lör'li¡r rrrschei¡rL in ancleren Sprachen als tat.,
llaschk. lcirrin, kasach., tscltuw., nog., krnr., urnl., konì., balk. lriren; im Urm.
r¡¡rd Balk. findct sich dic Variante .süren (s. I{ratkie soob$ðenija instil.uLa
narodov Azii, 1963, S. 121); i¡n ¿\ltkom.-Iiiptsch. gibt cs auch lt¡ran, Das

Wort dtirfte gerneinttirkisch sein; clie Ilerkunft ist unsicher.
Dic Steller, rvo die Pflugschar an tlern Pflug (su/cn oder saôan) befestigt

rvirtl, heisst /rab¿, rvohl iclentisch mit tat. /raDa 'Hanclfl¿iche' (? ; tscher.
Å'opa 'id., Þ'ussblatt'). Intercssant sind in diesem Zusammenhang auch tscher.
/roplra'Pflug' - iol-kopka'Ferse'(iol'Fuss') und fer¡rer noclt krð. kakrSük
'Pflug', schor. kalal,y.rq id. zu kmk. /cnlrrlt'lìuder', krð. Ituluk 'id.; Schaufel',
kaz. kzk. tob. bar. schor. lcnl¿lr 'cin grosscr Löffcl, eine kleine Schaufel'
(> tschurv. /tale/c icl., vgl. RÃsJiNrN, Etym. Wb.225 a). Anders crklärt sich

kzk. oir. kalbak 'Läffel', rvelches eitr mong. Lelt¡ts'ort, isl,: mong. qalbn-i,¡1

'I-öffel' (s. RitsÄNux, Etym. Wb. 225 b).
Für das Abstreichgerät zul Rcinigung dcr Pflugsch¿rr rìcs srrkr¿ oder rles

.saònn gibt es zrvei verscìricrlcnc Rezeichnungtrn: im Westrlialel<t und in dcr
'latarischen ASSR .{cÒala, in tlen Ostdialekten (Baschkortstan, tlral) kurluu
'kleiner Spaten, Löffel'. I)ie phonetischen Varianten von kurluu sind /rarlnÀ,

karlað, tschurv. ktu'Iou'kleiner Spaten zum liartoffclgrabcn; Riihrlöffel, Quirl'
(N. I. ASrren¡N, 'I'hesaunrs linguire tschuvaschorum, VI. S. 98). Iìs ist rniig-
lich, dass dieses Wort aus tlerselben Wurzel stamrnt 'lvie altmongolisch /tar¿r

'graben, schâberì'; vgl. kalrtr. 7nrû 'Schabeisen' (lì,utsrnor, I{alrn. Wb.
171 a); kuilau I kru'ktç¡ l kurï-lu-ç¡; karlað < karï-la-qïd. Bs ist bcclaucrìich,
dass dic [ìedeutung clcs Verbes /ccrila bisher nicht ]rat bestimmt rvcrde¡r
könrren.

Das Wort ßabula ist in clen '1.'tirks¡rrachen recht weit verbreitet. Es gehört
urspriinglich zu den ô- Wörtcrn, vgl. oir. i:ubala, Sabala'I-öffel' : tel. tob.
iabalu, bar. .ftiölil¿i, schor'. (naclt Jorr) kùâIc., kð..rrnrnnak (>kam. Sanúak,

Sunnak, s. JoKr, I.SS 282-3), [schurv. Sânala'Schöpfkelle, 'I'rinkgeschirr'.

Iintlehnt ins Russ. (um6a.'ro 'Schôpfkelle'), 'l'schcr., \Votj. und Syrj. (s. ferner
RÄsii¡,¡ax, Etym. Wb. 94 a).

Der 'l'eil dcs suk¿ oder saòan, cler rlie Pflugschar trågt,, heiss[ ðetd, ðalal.

r:a/a ist aus eincrm zrveigabligen Holz (ðnlli) hergestellt, und clie Bezeichnung
lrângt zusammen rnit ðul'Zveig, Abzrveigung'; baschk. tloln bedcutct cìasselbe

s'ie tat. ðaf (s. näher RäsÄNEN, Btym. Wb. 101 a).

Der Bodcn rvurcle mit verschiedenen Eggen geeggt, deren Na¡ne lirma ist.
Dicsc Bezcichnung hat <lieselbe Wurzel lvie gtürk. tgrna-, lgrmu- (urspr.
*tgrña orl. *tgrí1a; s. RÄsÄNsN Etyrn. Wb. 479 a) 'mit den l.-ingernägeln
arbeiten, kratzen, eggen, harken, zusammenraffen'. Dieses Verll hat vcr-
schiedene Becleutungsnuanccn: lgrna- 'kratzen', lyrnak'Fingernagel',lgrmu-
(dial.) 'kratzen, eggcn'; vgl. ferner RÅsÄnnw, Etym. Wb. 465 ir: *lerme,*lyrma.

l0
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In einigen Gegenden verwendet m¡r¡r statt der /[rm¿¿ cin Bündel vo¡r astigen
Båiumen, clas söird/lce, sürätke'Egge' genannt rvircl. Dieses \ilort ist ahgeleitel
aus södlri-, sur¿i- 'hinter sich herziehen, schleifen, schlep¡ren'.

B. Geråtc zum f)reschen des Gctreicles
ðabagað, ðîbagað. 'Flegel'. vielc tatarische Sprachwissenschaffler (G. Ar-

p¡rRov u.a.) haben angenomrnen, dass dieses wort aus folgenden Wörtern
entstanden ist: dial. (Sergað, Ural) iip, ðäp, 3äp 'Flegel' und agøð 'Flolz'
(ðibagoð < ðþ + agaði,vgl. tahagað 'Eisenhaken zum Heben einer griffrosen
Bratpfanne' l taba + agaði). Das Wort ðíp, ðäp,.{cip könnte eine Entlehnung
des russischen ¿¿p 'Flegel' sein. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sehon
Reororr- (wb. III 1929) tat. ðabayuð'Dreschflegel' richtiger erklärt hat: dap
'sclrlagen, mil Schwung schlagen' { uyaè'Holz} . tlber das gtti. Verb ðrp s. auch
RÄsÄneN, Etym. Wb. 99 a. Die Ableitungen des Verbs, ðapkg, Sapkg, supko,
haben auch die Bedeulung 'Sichel, Sense'.

F,in ðabagøð zerfållt in ctie Teilc sap oder kübäk'Stiel', kaii.{ 'I-ederriemcn'
und läpdð 'Klöppel'. Von diesen ist .sap 'Stiel, Griff' gemeintürkisch; vgl.
RÄsäNnN, Btym. wb. 401 b. Die Bezeichnung kübäk steht vor ailem für
cinen hohlen I{olzstiel, uncl sie rvird im allgemeinen für Holzrohr veru'endet.
Dic Wurzel dieses Wortes küp, krip ist auf türkischer Seite weit verbreitet.
In diesen Zusammenhang kônnen gehören z,B. tat. baschk. köbe, gölte,, gäbe,
alt. kirg. küp, özlt. guppi, kaz. ktibbü'zylintlerförmiges lltilchgcfäss'; azerb.
Àripí. Vgl. aber auch uig. mtü. /tüp 'lì'ass, I(rug' (RÄsÄNDN, Btyrn. Wb.
309b) und ferner tschag. /tdprï (s. RÄsÄNnN, a.a.O.2g2 al. täpü[. 'rler Klöp-
pel des Dreschflegels'ist, rvie schon R,rol<¡nn'(wb. III 1111) bernerkt hat,
cine Ableitung von tlem Verb täp 'mit den Iìüssen stossen, stampfen, dre-
schen usw.'. R¡rDLorrF erwähnt at¡s dem 'l'at. auch das Verb /ripriðki 'tlre-
schen'.

Der Wortschatz für Dreschgeräte isl im 'l'atarischen sehr reichhaltig unrl
er ist auf der Grtrndlage des urs¡rrünglichen \\¡ortreichtums des 'l'atarischen
entstande¡r. Das Getreide wurcle auf der'l-e¡r¡re indir entwecler clurch Schlagen
(srr/t-'schlagen') oder Treten (taphl-'treten') gedroschen. Die Bezeichnung
lr¡dir "fenne' < *ard.an (baschk. îruirn, [ob. irtín, i.rlin, schor. ir/in ; rvog.
ailgn) dürfte ursprünglich eine geebnete l.'läche bedeutet haben (vgl. tschurv.
ilem, iatam'Tenne, f)rcschtenne'). Tat. idän, tschag. ätlärt, tob. iføn 'Fuss-
boclen' können alte blg. Bntlehnungen sein (vgl. auch RitsÅnnx, Etym. wb.
167 a). wenn das Getreide feucht ist, rnuss es vor dem Dreschen getrocknet
rverden, entrvetler indem es an einern geschützten Platz auf Stangcn (.(es)
gelegt wird, oder in der Wärme der Scheunc zur¡r Trocknen aufgehåuft wircl.
I)ie tsezeichnung se$ ist ein ursprünglich türk. \\¡ort. Anfangs dürfte cs
'Stab' bedeutet haben, vielleicht auch 'Zahn', zuerst s'ahrscheinlich 'Eckzahn,
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Stosszahn', abcr s¡liitel hat es rlic lletleutung 'Stiel, Stange, l{erz, Nlarh
(: Itern)' un(l weiter 'Schaschlik' angenomnletì.

C. Terminologie des Schneidens llnd NI¡ihens

f)as Getrcide t¡nd in gervissem Umfange auch Heu habcn clie 'l'ataren mit
der Siclrel geschnitten, l<az. ¿¡r'¿lc 'Sichel' : gtü. oruk, oryok (vgl. oben
s. e4).

Das Heu uncl cinigc Gctreidearten (2.ts. Hirse, Hafer, angebautes Gras)
rvurden mit der Sense ðalgi geschnitten. I)as \\¡ort ðalgï ist eine Â,bleitung
aus (lenì gtü. Verb lul-, clern tlas Suffix -gi angefügt ist (vgl. pïðftï 'Säge',

ûir.gÏ 'Holn' usw.). Das Verb ô¿l- erscheint im Tatarischen u.a. in der Be-
deutung 'mausen, heimlich \\¡aren cnt'wenclen, umgeben, einwickeln, um-
schlingen, ein Bein stellen', rvährentl es in tler Bedeutung 'Hcu mähen' u.a.
irn Balkarischen, Nogaischen u¡rrl 'l'scltuwascltische¡r bekannt ist. (Das tscher.
Verl¡ sal- 'Hcu mähen' ist cinc Entlchnung aus dem 'I'schurvaschischen). In
tler l\lelrrheit der Türks¡rrachen ist die Grundbcdcutung des Wortes ðaI-, Ial-
'rasch und heftig schlagen, clurch Werfen tler Fangschlingc clas 'I'ier niecler-
rverfen'. Diese letztgenannte Becleutung ist die älteste und tlürfte die Grund-
ìrcdcutung sein, alle andercn gclrcn auf folgcncle Bedeutunge¡r zurück: kir.
r!al-, kazak. und karakalpak. .{nl- 'nie<ìerwerfen; I'ickcln, binden, anbinde¡r
(irgendwo): vom'l'ier zum Niederrverfen (Schlachten), schlachte n', özb. tschag.
ðol 'rollen, urnwerfcn', osm. uig. karaim. 'rasclì urxl heftig schlagen, heben
um zlr schlagen, werfen, schleudern, verrverlen; ein Instrument spielen, d.h.
schlagen'; kumyk. r¡nd karaim ðal-, tat. ¡rril- 'stehlen', tschutv. Jul-'sc.haukeln,
schu'enken, schütteln (2.ts. tsettrväsche), rütl,eln'. Die Bedeutungen crgcbcn
sich logisch âus dcr Grundbedcutung 'rasch und heftig schlagen'. Aus cler
Becleutung des \\¡ortes ùrl-'ein Instrument spielcn' lässt sich im Osmanischen
(rvie auclt im .¿\ltl,atarischen, im Tatarische¡r der l{rim) r:clgr 'Geigc' herleiten
(vgl. auch RäsäxnN, Etym. Wb. 97 a).

Die Ilauptbestandtcile tler Sensc ðnlgi sind .snp 'Stiel', öez 'sensenblatt',
kíilc¿i, (Iüúiikik'Ring, mil. de¡n das Sensenblatù am Stieì hefestigt wird' sowie
rler anr Stiel befestigte lolki'Griff'.

D. Ein'l'erminus der (ietreidereinigung
I(az. s¿t¿¿îr, sattr', slrt¿,át 'stt'ettetì, wannen' : mtü, tschag. osnì. so¿ltrl

'wcrfcn', oir. tel. schor. saÖ¡¡r, tschurv. sâDâr, sur (ablg. > ung. szór 'wannen,
rvorfeln') è mo. saåir 'rverfen, worfcln' (s. RäsäNnN, Etym. Wh. 391 b). Also
ein terminus technicus der altaischen llpochrr.

In der tatarischen Schrifts¡rrache und in den l,Iundarten gibt es reichlich



148 Y¡r¡Än D,rr¡sn

verschiedene Bezeichnungen für die Garben, I-Iaulen und l)iemen vou lfeu
uncl Getreitlc. Sie erforclern eine eigene Spezialuntersuchung.

Wie aus dem Obigen ersichtlich, ist der Wortschatz des Ackerbaus uncl
der Landwirtschaft in der tatarischen Sprache sehr umfangreich untl eigen-
ständig.


