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Einleitung

Seit den 50er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts weiB man, daB die eisen-
zeitliche Siedlung im Ostseeraum nicht nur ein langsames Wachstum aufwies,
sondern auch Perioden der Rtlckschritte und Aufschwtlnge erlebte (Stenberger
1955,  Jankuhn  1961). Vielen Archaologen  in  Skandinavien wurde dieses erst
klar, als der Palynologist  Bj6rn E. Berlund seine Pollenkurven tiber die lntensitat
des Getreideanbaus publizierte (1969).

Die Siedlung  und  der Getreideanbau der alteren  Eisenzeit gerieten wah-
rend der mittleren Eisen7.eit in eine Krise, die spatestens urn 800 oder am An fang
der Wikingerzeit vorbei war.

Beinahe alle Archaologen, die sich mit den Siedlungsfragen der Eisenzeit
beschaftigen, ftlhrten Untersuchungen durch, urn diese Krise zu verdeutlichen
(U.a.  Stenberger  1933,1955,  Jankuhn  1961,  Jankuhn  und  Schutrumpf 1952,
Hagberg 1967, K6nigsson 1968, Nasman 1978, Widgren 1983, Clark and Has-
well 1970, Enckell, K6nigsson, K6nigsson 1970, Graslund 1973, Lindquist 1968,
Gr®ngaard Jeppesen 1981, Janssen 1976, Welinder 1974, Nasman 1988).

Neue Pollenanalysen zeigten, daB sich die Entwicklung der altesten Bauern-
kultur des Neolithikums nicht derart gestaltete, wi6 man u.a. in Berglunds Artikel
lesen  kann  (G6ransson  1988).  Dies  f6rdert  den  Verdacht,  daB  auch  die
eisenzeitliche Entwicklung eine andere Folge von den Ereignissen aufweist, als
die  Pollenanalysen  bisher  vermuten  lieBen.  Jedenfalls  sprechen  auch  die
archaologischen  Observationen ftlr eine  Krise der Bauernkultur wahrend  der
mittleren Eisenzeit. Ich habe versucht zu beweisen, daB die Krise auch in Finnland
stattfand, und daB sie einen metachronistischen Charakter hat.

Die  Krise  der  mittleren  Eisenzeit  ist jedoch  nicht  die  einzige  Krise  der
Bauernkultur. Wahrend des Mittelalters, im 14. Jahrhundert, gab es eine weitere
Krise (Graus 1975), und in Finnland machte man auf eine Krise am Ende des 16.
und  17.  Jahrhunderts aufmerksam  (Orrman  1986).  Einzig  in  seiner Art ist der
Abbruch der vorr6mischen Eisenzeit (z.B. Buck 1985, Kristansen 1980).

Das Jahr 1150 markiert in der finnischen Archaologie und Geschichte die
Grenze zwischen dem Heidentum und dem Christentum. Es beschreibt ebenso
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eine Grenze zwischen den archaologischen und den geschichtlichen Quellen.
Das gleiche gilt auch ftlr andere Lander des Ostseeraums mit dem Vorbehalt,
daB  die  Datierungen  in  Skandinavien frtlhere  und  an  der 6stlichen  Kt]ste der
Ostsee spatere sind.

Der Zeitpunkt urn AD  1000 bezeichnet die Grt]ndung  der christlichen  Kir-
che und der Staatenbildung im Ostseeraum. Ich habe diesen Punkt den Bruch
der Eisenzeit genannt und  Untersuchungen  durchgeftlhrt,  urn den  lnhalt des
Bruches zu verdeutlichen (Luoto 1990, Luoto & Seppa-Heikka 1985, Luotol 984:
166-172) .

Seit 1975 nahm ich daher im stldwestlichen Teil Finnlands Ausgrabungen
vor mit dem Ziel, die Veranderungen der landlichen Kultur aufzuzeigen, und dabei
die kirchlichen und staatlichen Ereignisse auBer acht zu lassen.

Die Verbreitung der Siedlungen

Was zunachst auffallt, ist die verschiedene Verbreitung der Siedlungen vor und
nach der Epochenwende Eisenzeit/Mittelalter. Die Schwierigkeiten der Interpre-
tation liegen darin, daB wir ftlr die Eisenzeit mit den archaologischen Denkmalern
zufrieden sein mdssen, wahrend wir fur das Mittelalter mit den schriftlichen Quellen
operieren k6nnen.

Nattlrlich  scheint  die  Ausdehnung  der  eisenzeitlichen  Siedlung  starker
begrenzt als  die  der  mittelalter[ichen  Siedlung.  Die  ersten  Schatzungsnieder-
schriften fdhren alle besiedelten Siedlungen auf, wahrend wir ft]r die Eisenzeit
mit verlorengegangenen und unbekannten  Denkmalern rechnen mtlssen.

Die ersten Schatzungsniederschriften ftlr Finnland stammen erst aus dem
sechzehnten  Jahrhundert.  Die  Siedlungen  oder D6rfer sind  in  diesen  Nieder-
schriften  in  zwei  Gruppen  geteilt,  namlich  nach finnischem  und  nach  schwe-
dischem  Recht.  Wir wissen,  daB  das  schwedische  Pecht  urn  das  Jahr  1266
begrtlndet wurde. Die D6rfer des schwedischen Rechts mtlssen also nach dem
Ende des dreizehnten Jahrhunderts entstanden sein und wir k6nnen annehmen,
daB die D6rfer des finnischen Bechts alter sind (Fontell i 883:54-74, Oja 1 955:3l ).

Die  Karte  der Gebiete  mit jtlngeren  und  alteren  D6rfern  stdtzt gewisser-
maBen  die  historische  Interpretation.  (Abb.1)  (Oja  1955,  Santalahti,  Alhanen,
reuna 1936, Jokipii 1948). Die D6rfer des finnischen Pechts liegen an der Kt]ste,
die des schwedischen Pechts auf den  lnseln oder im Landesinneren.  Nahezu
alle eisenzeitlichen Denkmaler stammen aus dem Raum des finnischen Rechts.

Die  Anzahl  der  eisenzeitlichen  D6rfer  oder  Siedlungen  ist  schwer  zu
bestimmen.  In den  letzten Jahren zahlte ich 279 D6rfer im ganzen  Raum des
finnischen Rechts. Ihre Anzahl ist heute jedoch wegen der intensiven lnventari-
sationsarbeiten der Denkmaler gr6Ber. Das allgemeine Bild von der Verbreitung
der Denkmaler ist dasselbe.

Wir haben kaum M6glichkeiten, die eisenzeitlichen Denkmaler ohne Aus-
grabungen zu datieren. Sie liegen meistens im stldwestlichen Teil des Landes
unter dem ebenen Boden und weisen kaum zeitgebundene Merkmale auf.

Ich bin mir bewuBt, daB die Verteilung der Eisenzeitdenkmaler an verschie-
denen  Ktlsten  der Ostsee von  Periode zu  Periode variiert  (Stenberger  1933,
Jankuhn 1961). Obgleich die Siedlungsentwicklung in Finnland die gleiche war
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Abb.1. Die Areale des ``Finnischen" (unschraffiert) und "Schwedischen" (schrag schraffiert) Pechts;
das Meer=waagrecht schraffiert, schwarzer Punkt = das Dorf der Eisenzeit (Graberfeld(er)) ,
Kreuz=Einzelfund.

wie an  anderen  Kdsten  der Ostsee,  haben wir eine gute Siedlungskontinuitat
durch die ganze Eisenzeit (Hackman 1905, Kivikoski 1961, Salonen, Ikaheimo,
Luoto  1981).  Meine Ausgrabungen  in  Spurila,  Paimio  beweisen  als  Beispiele
diese  Tatsache.  Das  Gut  Spurila-Loppi  wird  schon  in  den  mittelalterlichen
Urkunden ein Herrenhof genannt, und es gibt Grtlnde, hier einen einheimischen
Adel zu vermuten oV.Hertzen 1973:80,124-126,183-184, 204-205).

Ausgrabungen auf dem ehemaligen, durch Dokumente lokalisierten Platz des
Gutes ergaben Funde aus vorfomischer Eisenzeit bis zum Mittelalter und zur Neuzeit 1.

Wir k6nnen also annehmen, daB alle diese D6rfer, die eisenzeitliches Mate-
rial lieferten, auch am Ende der Eisenzeit besiedelt waren.

Der Siedlungsverlauf des frdhen Mittelalters ist am Diagramm ablesbar (Abb.
2).  Es  zeigt  einen  sehr  groBen  Aufschwung  der  Siedungen/D6rfer.  Aus  den
Diagrammen geht hervor, daB der Aufschwung teils einen spatmittelalterlichen
Charakter hat.  Im stldlichen Teil des Raumes trat er jedoch deutlich frt]her ein
und kann auf zwischen AD 1150 und 1300 datiert werden.

Ein solcher Aufschwung der Siedlungen am An fang des zweiten Jahrtau-
sends ist keine singulare Erscheinung im Ostseeraum. Ich ervahne hier nur ein
Diagramm von Fyen, das dies bestatigt (Grgngaard Jeppesen 1981, Porsmose
1981 : 145,457) .

Meiner Meinung  nach  kann  man eine bemerkenswerte Ausdehnung des
besiedelten Plaumes urn AD 1000-1300 nicht bezweifeln. Welche Ursachen die
Ausdehnung hatte, ist nicht ganz klar.
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Abb.  2. Die  Anzahl  der  Siedlungen/D6rfer AD  900-1700  im  stldwestlichen  Teil  Finnlands  und  in
Ftlen (Danemark).

Roggenanbau

Auffallend  ist der groBe Anteil des Roggens in den  palaobotanischen  Funden
der Epoche (Abb. 3).  Ploggen ist seit der jtlngeren Steinzeit bekannt (Helbaek
1977:22-25). Nach dem Beginn der Eisenzeit tritt er haufiger auf, wird aber erst
nach  AD  500  allgemein  (Willerding  1980:132-134,  Abb.  2,  Lange  1975:  120-
123). Die Pollenanalysen beweisen, daB die Geschichte des Roggens in Finnland
ebenso verlief mit dem Unterschied, daB wir keinen stein-oder bronzezeitlichen
Anbau  des  Roggens  haben  (Tolonen,  Siirianein,  Hirviluoto  1979:57,  Donner
1984:14-15).  Obgleich  es  einen  sicheren  Beweis  ftlr  die  Existenz  des
Roggenackers wahrend  der  r6mischen  Eisenzeit  in  Danemark  gibt  (Helbaek
1977:14-16), sind die Mengen an Poggen in den palaobotanischen Funden der
Eisenzeit gering (K6rber-Grohne 1987:41 -43).

Die palaobotanischen Analysen aus dem nordwestlichen Teil BUBlands und
besonders aus Novgorod beweisen einen starken Ansteig des Roggens seit dem
An fang   des  zweiten  Jahrtausends.   Das  Gleiche   kann   man  an  den
Analyseresultaten aus dem Baltikum sehen (Kirjanova 1979, Pasins 1959).

Die meisten palaobotanischen Proben von meinen Ausgrabungen, die von
Merja  Seppa-Heikka  analysiert wurden  (Seppa  1979,  Seppa  & Vasari  1980,
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Abb.  3. Anteil  des  Boggens  (Secale)  wahrend  der  Metallzeit  in  Mitteleuropa,  NordwestruBland,
dem  Baltikum  und  Polen nach verschiedenen Autoren. Anteil des Roggens bei den  pa-
Iaoetnobotanischen Proben der Ausgrabungen des Verfassers.
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Seppa-Heikka  1981,  Seppa-Heikka  1985,  Seppa-Heikka  1987),  enthalten
Roggen-K6rner. Die Proben werden auf zwischen vorr6mischer Eisenzeit (500
BC) und Mittelalter datiert. Der Anteil des Roggens ist meistens gering, wie am
Diagramm ablesbif2. Erst urn die Wende zum Mittelalter (AD 1150) gibt es eine
Probe mit 90% Ploggen. Ich m6chte deswegen behaupten, daB erst am An fang
des zweiten Jahrtausends an den 6stlichen  Kt]sten der Ostsee Poggenacker
bestanden  haben,  und  daB  erst  jetzt  Poggen  als  Wintergetreide  im
Zweiackersystem angebaut wurde.

00-140_

EEEEI
MC HC LC FS MS M

MC HC LC FS MS M

Abb. 4. Die 86den und der bradient der Acker in Paimio
(SW-Finnland)  urn .AD  1770.  Links:  der Gradi-
ent der Acker der D6rfer, die 1. vor AD 1150, 2.
AD  1150-1300  und  3.  nach AD  1300 gegrtln-
det wurden.  Pechts:  Die  Bodentypen der Ak-
ker der D6rfer, die 1. vor AD 1150, 2. AD 1150-
1300  gegrt]ndet  wurden.  MC=mittelgrober
Sand, M=Morane.

Meine  Ausgrabungen  er-
brachten nur sehr wenig  Unkraut
unter den Kornfunden, weswegen
wir   kaum   einen   Beweis   fur
Wintergetreide haben.  Eine alte
Probe  aus   Karelien   enthielt
Bromus secalinus und Lapsana
communis, die das Unkraut der
Wintergetreide sind.  Die Probe
wird  auf das Spatmittelalter da-
tiert  und  hat  deswegen  kaum
groBe Be-deu-tung ftlr das Prob-
lem (Die Analyse: J.Luoto, tiber die
Fundzu-sammenhange: Schwindt
1893: 101 ) .

Und  doch  beweisen  die
Observationen in Novgorod und
Litauen,  daB  der  Poggen  vom
An fang des zweiten Jahrtausends
Wintergetreide  war  (Volkaite-
Kulikauskiene  1978:57-59,  Kir-

janov 1959:89-90).
Die  Ausdehnung  des  be-

siedelten Paumes und der groBe
Anteil von Poggen am An fang des
zweiten Jahrtausends sind leicht
miteinander  in  Beziehung  zu
setzen,  weil  der  Poggen  das
bescheidenste Getreide ist. Man
kann  Roggen  auch  auf  solch

armen 86den anbauen, wo andere Getreidearten unm6glich oder nur schwer
gedeihen.

Neue Methoden der Bauernwirtschaft

Meine Observationen innerhalb des Untersuchungsgebietes beweisen, daB die
86den des neubesiedelten Plaumes nicht immer  armer sind als die 86den urn
die eisenzeitlichen Fundkomplexe. Sie sind auch nicht immer aus steifem Lehm,
der neue Methoden fur die Bearbeitung der 86den voraussetzt (Abb. 4).
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Eines wird jedoch  deut-
lich, was auch an meinen Dia-
grammen zu  sehen  ist,  nam-
Iich,  daB  die  neubebauten
Acker weniger steil sind als die
Umgebung der eisenzeitlichen
Fundplatze.  Ich  nahm  darum
an, daB wir ein neues Entwas-
serungssystem am Anfang des
zweiten  Jahrtausends  haben
(Hiltunen & Luoto 1985).

Die historischen Daten aus
dem i 3-. -i-i-d-T9-.--J-;-h-ri-i-hjd~;i    2
stt]tzen diese Annahme  nicht.
Die  Flurkarten  aus  dem  17.
Jahrhundert beweisen jedoch,
daB die Acker schon damals in
lange,  mit Graben  umgebene
Parzellen eingeteilt worden wa-
ren (Abb. 5)  ovarjo 1960).

Aus  einer  Urkunde  des
Jahres  1325  wissen  wir,  daB
mit einem Graben umgebene
Parzellen bereits im Mittelalter
im sudwestlichen Teil des Lan-
des t]blich waren.  Kustaa Vil-

i,?.   `Atf ?     fe3:--`S<.8 e'. :+ ;rf ujK;i, „ .:-
>                                                                                              ,=    .-_tSs    eL#rf i:fas

i €`'' ,,.- '-.i   i

Abb. 5. Die Flurkarte vom Dorf Kinkka, Paimio, St]dwest-
finnland nach J. Bergman 1690. Die Fluren sind
mit Graben umzogen, die Fluren 0 und K sind
die Areale der Brandwirtschaft.

kuna nahm an, daB Parzellen,
die mit ejnem mit einer Schaufel ausgehobenen Graben umgeben sind, durch
Feuer in fruchtbaren Ackerboden verwandelt wurden. Im 19. Jahrhundert ben6-
tigte man  Holz als Brennstoff,  urn den lehmhaltigen Torf grt]ndlich  in Asche zu
vervandeln. Solch ein Verfahren war im sddwestlichen Teil Finnlands, wo man
rodete, tlblich ovilkuna 1935: 70-72).

Die  Podungsmethode,  Akkerland  durch  das  Abbrennen  mit  Holz  zu
gewinnen, ist kaum anderswo als in Finnland und dessen Nachbarlandern be-
kannt.  Darum  k6nnen  wir  sie  nur  als  eine  Anpassung  an  das  neue  Ent-
wasserungssystemverstehen.

Natt]rlich darf man nicht das Parzellensystem mit Graben mit der Rodung
durch Feuer im ganzen Ostseeraum gleichsetzen. Wir wissen jedoch, daB man
an der Nordsee (Elisenhof) urn AD 1000 das neue Ackersystem mit Graben und
langen Parzellen in Gebrauch nahm (Bantelman 1975:13-17).

Die Schaufel

Das neue Grabensystem der Acker muB mit neuen Agrargeraten in Verbindung
gesetzt werden.  Meiner Meinung  nach  hat die. Schaufel  in dieser Hinsicht die
bedeutendste  Rolle.  Sie  hat eine  lange Geschichte,  die  bis in  die Bronzezeit
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reicht (Thomas  1970,  Pees  1979:318-320).  Die frtlhen Schaufeln trugen  keine
eisernen Teile und waren darum uneffektiv. Es gibtjedoch eine Form von Schaufeln
mit eisernem Beschlag. Sie war besonders im r6mischen Britannien bekannt, hat
sich aber bis nach Ungarn den Limes entlang ausgebreitet (Pohanka 1986:115-
116, Textabbildung 6, flees 1979:322-326). Am An fang des zweiten Jahrtausends
erscheint die Schaufel mit Eisenbeschlag in einem weiten Raum, der von der Wolga
im Osten  bis Schleswig  im Westen  und  Karelien im  Norden  reicht (Abb. 5).  Die
FundzusammenhangesprechennichtfureineAnwendungalsAckerbaugerat,aber
wir haben kaum M6glichkeiten, Ackerbaugerate zu finden. Die meisten von mir
kartierten Schaufeln stammen aus Burgbergen und anderen Siedlungen3.

Eine genaue Datierung ist kaum m6glich; einige von mir kartierte Schaufeln
k6nnten spatmittelalterlich sein. Man hat die Schaufel nie in einem Grab beige-
legt, weil es sich bei ihr urn ein wenig Status gebendes Werkzeug handelt. Die
Schaufel wird  in  Novgorod  auf AD  1200  bis  1400 datiert  (Koltsin  1950:69-76)
(Ab-b. 7).  Obschon wir zum Beispiel in Gladebrtlgge,  Schleswig-Holstein, eine
frtlhere  (AD 900-1000)  Datierung  haben  (Goetz 1989:193),  k6nnen wir meiner
Meinung nach nicht von einem VerbreitungsprozeB von Westen nach Osten aus-
gehen. Ebenso wahrscheinlich kann es sich urn eine Bewegung von Stlden nach
Norden gehandelt haben.

Die Sense

Ein anderes Feldbaugerat, das in diesem Zusammenhang Achtung verdient, ist
die Sense. Sie ist in Mitteleuropa seit der LaTene-Zeit bekannt (Rees 1979:478).

Im Ostseeraum treffen wir sie zum ersten Mal in der r6mischen Zeit (Abb. 8).
Sie ist charakteristisch ftlr die gesamte Siedlungsentwicklung. (Salo 1968:165-
167, Moora 1938:531 -533, Tautavi6ius 1978, Myrdal 1982, Steensberg 1943).

Die Sense hat eine seltsame spateisenzeitliche Geschichte (Abb. 9) und ist
in den merowingerzeitlichen Grabern im ganzen Ostseeraum beinahe unbekannt.
Im  n6rdlichen  Teil  von  Norwegen  und  in  der  Landschaft  Pohjanmaa  (d.h.
n6rdliches Land) in Finnland war sie dagegen ublich. Die Verbreitung der Sensen
reichte  in  der Wikingerzeit  bis zur Mitte des  Landes  und  erst am An fang  des
zweiten Jahrtausends wird sie im eigentlichen Finnland und Karelien sowie im
Baltikum tlblich  (Luoto & Seppa-Heikka 1985:119-123).

In Norwegen ist ihre Verbreitungsgeschichte die gleiche.  Im sddlichen Teil
des Landes setzt sich die Sense erst in der Wikingerzeit durch, wahrend sie in
der  Umgebung  von  Oslo,  wo  der fruchtbarste  Teil  des  Landes  liegt,  in  den
vorgeschichtlichen  Funden  nicht vorhanden  ist  (Petersen  1951 :146,  Luoto  &
Seppa-Heikka 1 985: 122-123) .

Nach allgemeiner Interpretation ist die Sense ein Gerat zum Sammeln von
Futter. Erst im 18. Jahrhundert begann man, mit Sensen Getreide zu schneiden
(Steensberg  1943:232-248). Das Auftreten der Sense bedeutete zugleich eine
lntensivierung der Viehzucht, d.h., eine planmaBige Anwendung von Winterfutter
und  m6glicherweise  die  Einrichtung  von  Viehstallen  (Myrdal  1984:87).  Der
Viehstall  bietet wiederum  die  M6glichkeit der  Dtlngung,  die  ihrersejts weitere
Auswirkungen  auf  den  Getreideanbau  hat.  Die  Anwendung  der  Dtlngung
erm6glicht dauernden Getreideanbau auch auf harten 86den.
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Abb.  6. Die Verbreitung  der Schaufel wanrend  der r6mischen  Eisenzeit  (die Quadrangeln)  und
wahrend der Epoche AD 1000-1300 (die Punkte).

Die eigenttlmliche Verbreitungsgeschichte der Sense ist schwer zu erkla-
ren.  Die spat- und  mitteleisenzeitlichen Sensen in den n6rdlichen Teilen  Finn-
lands und Norvegens finden ihren Ursprung in der r6merzeitlichen Kultur. Der
Beginn des Sammelns von Winterfutter urn AD 600 an der n6rdlichsten Ktlste
der Ostsee bleibt ratselhaft. M6glicherweise hat das karge Klima dabei mitge-
wirkt, daB man damit  im Norden begann.

Es ist anzumerken, daB die eisenzeitliche Siedlung von Pohjanmaa wah-
rend  der  Merowingerzeit abnimmt,  urn  etwa AD  800  ganz  und  gar zu  ver-
schwinden (Hack-man 1938:188-189).

Man kann den Vorgang nicht als das Sterben der Bev6lkerung bezeichnen;
vielmehr trug die Aus-dt]nnung der Siedlung dazu bei, daB die Siedlung nicht mehr
durch  archaologische  und  kaum  durch  pollen-analytische  Untersuchungen
nachweisbar ist (Luoto 1984b).

Eine analoge Entwic-klung ist im stldlichen Teil des Landes zu erkennen,
mit dem  Unterschied,  daB die Verbreitung der Siedlungen  im St]den erst am
An fang des Mittelalters abnimmt, wahrend sie in Pohjanmaa schon AD 600-800
stattge-fu nden hatte.

In beiden Fallen ve-ranschaulichen die Sensen die Ursache der Entwicklung.
Wir haben also min-destens drei Komponenten der Ackerbaukultur, die sich

am An fang des zweiten Jahrtausends sowohl in meinem Untersuchungsraum,
dem  eigentlichen  Finnland,  als  auch  an  den  anderen  Ktlsten  der  Ostsee
verbreiten.
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Abb. 7. Die stratigraphische Verteilung der Ackerbaugerate
in Novgorod nach den Angaben von Koltsin (1950) .

Diese sind:

Die  Anwendung  des  Po-
ggens als Wintergetreide, die
Anwendung der Schaufel mit
eisernem  Beschlag  als  ein
Grabenleitungsinstrument
und  die  Anwendung  der
Sense  als  Heuerntegerat.
Diese Verbesserungen  der
Agrartechnik  gaben  den
Bauern die M6glichkeit, den
anbaufahigen   Raum   zu
erweitern.  Die  Unabhangig-
keit von  den  alten,  leichten
86den der Abhange erm6g-
lichte die neuen Siedlungen
des Mittelalters.

Diese    Ztlge    haben
Gemeinsamkeiten  mit  der
Plaggenwirtschaft der Nord-
seektlste.  Zwar  kenne  ich
nicht die Literatur t]ber diese
Wirtschaftsform;  dennoch
fallen  einige  gemeinsame
Komponenten  auf.  Solche
sind der Anbau von Ploggen
auBerhalb der frtlheren Acker
und fortdauernder Anbau auf
einem Acker. Die Datierung ist
ebenfalls  die  gleiche.  Der
Botaniker  K-E.  Behre  nahm

an, daB das pl6tzliche Erscheinen der Plaggenwirtschaft mit der Tatigkeit des
Adels in Verbindung zu setzen ist (Behre 1980).

Das  Gleiche  laBt  sich  auch  ftlr  die  wirtschaftlichen  Veranderungen  im
Ostseeraum sagen:

Weil in Finnland der Adel oder die Krone kaum eine groBe Rolle wahrend
des  Mittelalters spielten,  sehe  ich  in  den wirtschaftlichen Veranderungen  der
Bauernkultur eher die Einwirkung von seiten der Katholischen Kirche.

Der Bruch zwischen  Eisenzeit und  Mittelalter wird  im  Ostseeraum  durch
Silberschatze charakterisiert. Das Ende des Verbergens von Silberschatzen am
An fang des zweiten Jahrtausends kann verschieden interpretiert werden.

Man  hat darin  u.a.  den  Kontrast zwischen  mittelalterlichem  Geldsystem
und  eisenzeitlichem Wertungssystem,  das sich auf das Gewicht des Silbers
grt]ndete, gesehen.

Meiner Meinung nach haben wir zwei verschiedene Schatzungssysteme.
Wahrend der heidnischen Wikingerzeit hatte die Schatzung einen Charakter der
Zwangs-  oder  Raubschatzung.  Wahrend  des  Mittelalters  gilt dagegen  das
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Abb. 8. Sensen der alteren Eisenzeit im Ostseegebiet nach Moora, Salo und Steensberg  (Luoto
1 985) .

Zehntensystem, das auf der Bibel grtlndet und nicht das Eigentum von Silber,
sondern die Ernte betrifft.

Urn die Verluste der Schatzung zu vermeiden, konnte man nicht mehr das
Eigentum an Silber im Boden verbergen, sondern man muBte den bebauten Paum
vermehren. Hierin liegt der Grund fur die Einfuhrung der agrartechnischen Neuheiten.

Diese Interpretation hat wenigstens zwei Schwierigkeiten:  Das Verbergen
von Schatzen endet in Pohjanmaa urn AD 800, in Ahvenanmaa (Oland) urn AD
1000 und im eigentlichen Finnland urn AD 1100 (Luoto 1984:170).

In allen diesen Gebieten gingen die Schatze der Verbreitung oder Ausdt]n-
nung der Siedlungen \Joran. Die Schatze haben also die gleiche Geschichte wie
die Sensen. Die Schwierigkeit liegt darin, daB wir kaum mit einem Zehntensystem
am  An fang  der Wikingerzeit  im  n6rdlichen  Teil  von  Finnland  rechnen  ddrfen.
Zweitens  habe  ich  oben  darauf  hingewiesen,  daB  die  wirtschaftlichen
Veranderungen  des  Mittelalters  auch ftlr den  westlichen  Teil  der ehemaligen
Udssp gelten. Auch diese Tatsache bringt eine Schwierigkeit mit sich, weil die
orthodoxe Kirche nie das Zehntensystem anwandte (Pirinen 1962:16, Schmidt
1930:499-511 ) .

Darum muB man meiner Meinung nach auch mit der Schatzungstatigkeit
der Krone rechnen.
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Abb. 9. Sensen der jtlngeren Eisenzeit im Ostseeraum; schwarzer Punkt=die Sense der Merowin-
gerzeit (AD 500-800), Ring =die Sense der Wikingerzeit (AD 800-1050), Kreuz=die Sense
der Epoche AD 1050-1200; die Verbreitung der litauischen Miniatursensen ist in der kleinen
Karte zu sehen; das Diagramm in der Ecke links oben stellt die Verbreitung der Sensen in
Norvegen dar: 1 -120=Anzahl der Sensen, A.B.C =die verschiedenen Zonen in Norwegen
(vlg.  die  Hauptkarte),  MEP=  die Merowingerzeit (AD 500-800), 800=  AD 800-900, 900=
AD 900-1000.
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Anmerkungen

1. Die Ausgrabungen am  Platz des Gutes Spurila-Loppi haben  Fundmaterial aus
folgenden Perioden geliefert:

Siedlungs-/Graberfeldfunde
Graberfeldfunde
Graberfeldfunde
Graberfeldfunde
Graberfeldfunde
Mtlnzfunde aus der Siedlung
Siedlungsfunde

Die vorr6mische Zeit (500-0 BC)
Die frtlhr6mische Zeit (AD 0-200)
Die spatr6mjsche Zeit (AD 200-400)
Die V6Ikerwanderungszeit (AD 400-600)
Die wikingerzeit          (AD 800-1050)

( AD 1300-1600)

(AD 1500/1600-1900)

lnnerhalb der Grenzen vom Gute Spurila hat es AD  1404-1840 drei Gtlter/
D6rfer (Spurila, Loppi, Sattela) gegeben. Im Dorfe Spurila gibt es auch andere
eisenzeitliche Graberfelder (Luoto 1985). Die Verkndpfung dieser Graberfelder
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mit den  historischen  D6rfern  ist problematisch. Auf Grund des  Fundmaterials
stammen sie aus der gleichen Zeit wie das Graberfeld Spurila E.

2. Die Funde von F]oggen aus archaologischen Ausgrabungen
Finnland, Forschungslage 1988

1)  Paimio,  Spurila
2)  Paimio,  Spurila
3) Vammala,  Pistimaki

Paimio,  Spurila
Huittinen,  Loima
Finstr6m, Storhagen
Paimio, Sievola
Lieto,  Pahka
Karjaa, Domargard
Turku, Saramaki
Paimio,  Sievola
Lieto,  Pahka

500-0 BC
AD 100-400
Ab. AD 350-400
AD 500
Ab. AD 500-1000
AD 800
Ab. AD 550-1000
AD 800
AD 800-1050
AD i 050
AD 1050-1150

AD 1200-1500

Seppa-Heikka 1985
Seppa-Heikka 1987
Luoto,  Parssinen, Seppa-Heikka 1981
Seppa-Heikka 1987
Luoto, Seppa-Heikka 1985
Kivikoski  1948,  s.61

Seppa-Heikka 1983
Seppa 1979
Matiskainen  1984
Seppa-Heikka 1981
SeppalHeikka 1983
Seppa   1979

Ab.= Abdrtlcke

3. Die Funde von Schaufeln AD 1100-1350

1.  Lettland,  Salaspils

2.  PuBland,  Novgorod
3.  PluBland,  Kurkijoki

4.  Finnland, Sodankyla

5.  RUBland,  Raisala

6. Schweden,  Lund

7.  Litauen,  Maisiagala

8.  Lettland, Selpils

9.  I_ettland, Tervete
10.  RUBIand,  Staraja

11. WeiBruBland,  Grodno

12.  PuBland, Susdal

13.  PuBland,  Plaikovskoje

gorodistse
14.  Ukraine,  Kiew

15.  Deutschland, Wartenberg
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Burgberg      AD1100-1350

Stadt              AD 1200-1400
Burgberg      KM7876:6

Siedlung       KM20585

Graberfeld   AD 1050-1300

Stadt              AD 1050-1500

Burgberg     AD 1200-1600

Scholass      AD1200-1300

Burgberg      AD1000-1300

Stadt              AD 1000-1200

Stadt               AD 1100-1300

Stadt
Burgberg      AD1000-1300

Stadt              AD 1240-1250

Schloss         AD 1225-1265

Stubavs 1970, s.188,
ris.1 : 17

Koltsin 1950, s.69-76

Autiokentta
Schwindt 1893, s.59,
175,  k.431

Martensson & Wahl66
1970, s..85, fig.127.
Volkaite-Kulikauskiene
1978, s.64, Lietuvos ar-
cheologijos atlasas 11,
n:0408.

Snore, Zarina 1980,
s.82, Att.79:41

Brivkalne 1959, Tab.I:14

Mongait 1955, s.108,
I?/.asan Ris.99:6
Voronin  1954, s.56.
Ris.23:5

Voronin  1954, s.56

Voronin  1954, s.56

Voronin 1954, s.56,  Kar
ger 1951, s.177, Ris.132
Bauer 1961, s.255,
T.VIll:4



16.  Deutschland, Hohenrode
17.  Deutschland,  llsenburg

18.  Deutschland, Zaue

19.  Deutschland, Chemnitz

20. Deutschland,  Kolbow

21.  Deutschland,  Leipzig

22. Lettland, Asote
23.  Deutschland, Gladebrt]gge

24. Schweden, Vreta
25. Schweden, Alvastra
26. Schweden, S6derk6ping
27. Schweden, Grad6

Siedlung       AD1000-1500

Burgberg      AD1003-1105

Siedlung       AD1000-1200
Tat. 95:30:1

Kloster           AD 1250-1350

Siedlung       AD1250-1350

Stadt              AD 1000-1300
Burgberg      AD800-1300
Burgberg     AD894-1000

Kloster           AD 1150-

Kloster           AD 1150-

Stadt              AD 1274-
Siedlung       AD1200-1500

Bauer 1961, s.255

Corpus 1973, s/337.
Tat. 33/25:3
Corpus 1985, s.77.

Genpel, Hoffmann
1991

Gralow 1988, s.188,
Abb, 4:f
Gralow 1988, s.188,

Snore  1961, Tb.VIV:1

Goetz 1989, s.193,
T.5:15

Norberg 1971, s.451

Norberg  1971, s.451

Norberg 1971, s.451

Norberg 1971, s.451

Poky6iai Baltijos jdros baseino kra§tu dkio struktdroje
800-1200 in.

JUKKA LuOTO

Santrauka

Palinologines analizes ir archeologiniu tyrimu duomenys  rodo  Baltijos §alyse,
tame tarpe  ir Suomijoje, viduriniajame gelezies amziuje buvus  dkio kriz?,  kuri
baigesi apie 800 metus.

Gyvenvietes. Gelezies amziaus gyvenvie6iu skai6ius Suomijoje yra sunkiai
nustatomas. Dauguma ju buvo tose pa6iose jdros pakran6iu vietose, kur veliau
jsikt]re viduramziu kaimai, tvarkyti pagal suomi§ka teise. Pastaraisiais metais to-
kiu uzregistruota 279. Kai kurios gyvenvietes egzistavo nuo ankstyvojo gelezies
amziaus iki viduramziu ir net naujuju laiku (Spurila, Paimio ir kt.).

Gyvenvie6iu skai6ius labiausiai padidejo velyvaisiais viduramziais, tik pieti-
neje  Suomijos dalyje Sis  procesas  prasidejo anks6iau -tarp  1150  ir  1300  in.
Kokios buvo gyvenvie6iu  skai6iaus augimo priezastys nera visai ai§ku.

Ftugiu auginimas. Rugiai buvo pradeti auginti gelezies amziuje, ta6iau tik
po 500 metu i§plito visuotinai. Merja seppa-Heikka vietoveje suomijoje nuo anks-
tyvojo gelezies amziaus iki viduramziu rugiai buvo mazai paplite ir tik apie 1150
in. jie sudare apie 90°/o visu  rastu  grc]du, ta6iau tarp ju  rasta dar labai  mazai
piktzoliu seklu. Rytinese Baltijos pakrantese tik 11 tt]kst. pr. Zieminiai rugiai pradeti
auginti  Zemdirbysteje taikant dvilaukj.  Rugiai  i§plito todel,  kad  yra nereiklcis  ir

gali augti bloguose dirvozemiuose.
Nauji dkininkavimo metodai. Naujai apgyventuose plotuose ne visada Ze-

me buvo blogesne kaip senuosiuose gelezies amziaus gyvenamuosiuose kom-
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pleksuose. Naujieji armenys bodavo lygesnese vietose. Tai rodo, kad 11 tokst. pr.
isisavinta nauja nusausinimo sistema.1§ 1325 in. §altiniu yra Zinoma, kad pietya-
karineje Suomijos dalyje dirbamos Zemes sklypai bodavo apsupti grioviais. Ze-
me bddavo tre§iama ugnimi. Armens tr?§imas deginant medj, atrodo,  niekur,
i§skyrus Suomija, nera Zinomas. Zemes tr?§imas ugnimi buvo, matyti, susij?s su
tuo metu naudota nusausinimo sistema.

Kastuvas naujojoje nusausinimo sistemoje vaidino svarbia rol?. Nuo rome-
ni§kuju laiku vakaru Europoje Zinomas medinis kastuvas su geleziniu apkaustu
11 tdkst. pr. pasirode teritorijoje tarp §lezvigo vakaruose ir Volgos rytuose, o §iau-
reje pasieke Karelija.

Dalgis Baltijos joros  pakran6iu §alyse pasirode  romeni§kajame  periode,
ta6iau tik 11 tdkst. pr. i§plito visoje Suomijoje ir Karelijoj.e bei Pabaltijyje. Norvegi-
joje vikingu laikais dalgis buvo naudotas tik pietineje dalyje.

Tuo  bodu  yra  maziausiai trys  kcimponentai,  kurie  salygojo Zemdirbystes
pazanga 11 tdkst. pr. Suomijoje ir kitose Baltijos jdros §alyse. Tai -rugiu augini-
mas,  kastuvo  su  geleziniu  antgaliu  panaudojimas  melioracijai  ir dalgio  i§pliti-
mas. Agrarines technikos tobulejimas leido i§plesti dirbamos Zemes plotus del
ko padidejo ir gyvenvie6iu skai6ius.

Agrarines inovacijas atspindi ir lobiu skai6iaus sumazejimas viduramziais.
Jei  pagoni§kaisiais vikingu  laikais  kaip  karo arba  ple§iki§ku Zygiu grobis jgyti
lobiai buvo pagrindinis turto rodiklis, tai viduramziais turtinguma leme ne sidab-
ro kiekis, bet Zeme. Sidabras daugiau nebebuvo uzkasamas, uZ jj buvo jsigyja-
mos naujos Zemes valdos.
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