
Getreideanbau und Getreidehandel 

im Königlichen Preußen und im Herzogtum Preußen 

Ü b e r l e g u n g e n z u d e n B e z i e h u n g e n z w i s c h e n 

P r o d u k t i o n , B i n n e n m a r k t u n d W e l t m a r k t 

i m 1 6 . u n d 1 7 . J a h r h u n d e r t 

von 

M i c h a e l N o r t h 

I n de r in ternat ionale n Arbeitstei lun g de r F r ü h e n Neuzei t ü b e r n a h m e n 

die Getreid e produzierende n Gesellschafte n im südliche n Ostseerau m die 

Versorgun g des ents tehende n Wel tmarktes . Abgesehen von de n grund -
legende n Untersuchunge n durc h Anton i M ą c z a k un d Ar tu r A t t m a n 1 , 

ha t diese spezifische Bedeutun g de s Ostseeraum s als Getre ide - un d Roh -
stofflieferan t de r Weltwirtschaf t ers t wiede r im Zug e de r Wallerstein -
Debat t e übe r di e Ents tehun g des „moderne n Weltsystems " größer e Auf-
merksamkei t erfahren. 2 Entsprechen d ihre r Roll e in de r arbeitsteil ige n 

Weltwirtschaf t unterscheide t Immanue l W a l l e r s t e i n folgend e Zone n 

im Weltsystem : de n wirtschaftlic h a m weiteste n entwickelte n K e r n a m 

Kanal , zu de m England , di e Nieder land e sowie Teil e Frankre ich s gehör -
ten ; di e Halbper iphere , die Südfrankreich , Spanie n un d di e westliche n Ge -
biet e Deutschland s einschloß ; die au f de n K e r n bezogen e Per iphere , die 

einerseit s die spanisch-amerikanische n Kolonialgebiete , anderersei t s die 

Getreid e produzierende n Gesellschafte n de s Ostseeraum s umfaßte ; schließ -
lich ein e von Rußlan d übe r di e Türke i bis nac h Chin a reichend e „externa l 

arena" , die im Gegensat z zu r Per ipher i e nich t d i rek t au f di e europäisch e 

Weltwirtschaf t ausgerichte t war . 

Anla ß zu r Kr i t i k gibt bei diese r Eintei lun g vor allem di e ungenügend e 

Differenzierun g innerha l b de r Zonen , zuma l Wallerstei n Nat ione n ode r 

Staa te n als "un i t s of analysis" nich t anerkennt . 3 So läß t Wallerstei n ein e 

1) A. M ą c z a k : Międz y Gdańskie m a Sundem . Studi a na d handle m 
baùtyckim od poùowy XVI do polowy XVII wieku [Zwische n Danzi g un d dem 
Sund . Studie n zum Ostseehande l von der Mitt e des 16. bis zur Mitt e de s 
17. Jhs.] , Warscha u 1972; A. A t t m a n : Th e Russian an d Polish Market s in 
internationa l trade , 1500—1650 (Publication s of th e Institut e of Economi c 
Histor y of Gothenbur g University , 26) Götebor g 1973. 

2 ) 1 . W a l l e r s t e i n : Th e Moder n World-SystemI . Capitalis t Agricultur e 
an d th e Origin s of th e Europea n World-Econom y in th e Sixteent h Century , 
Ne w York, San Francisco , Londo n 1974. Als wichtige Beiträg e in der Debatt e 
sind zu nennen : R. B r e n n e r : Th e Origin s of Capitalis t Development : a 
Critiqu e of Neo-Smithia n Marxism , in : Ne w Left Review 104 (1977), S. 25—92; 
H.-H . N o 11 e : Zu r Stellun g Osteuropa s im internationale n System de r Frühe n 
Neuzeit . Außenhande l un d Sozialgeschicht e bei de r Bestimmun g der Regionen , 
in : Jbb . für die Geschicht e Osteuropa s 28 (1980), S. 161—197; J . T o p o l s k i : 
Sixteenth-centur y Polan d an d th e turnin g poin t in Europea n economi c 
development , in : A Republi c of Nobles . Studie s in Polish Histor y to 1864, hrsg. 
von J. K. F e d o r o w i c z u. a., Cambridg e 1982, S. 70—90. 

3) W a l l e r s t e i n (wie Anm . 2), S. 7. 
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Einhei t Getreid e produzierende r Gesellschafte n im südliche n Ostseerau m 
entstehe n ("East Elbia , Poland , an d some othe r area s of easter n Europę") 4, 
in der strukturel l ungleichmäßig e Entwicklunge n einzelne r Territorie n 
keine n Plat z finden . Diese s Defizi t mach t die vorliegend e Studi e am Bei-
spiel Königlic h Preußen s un d des Herzogtum s Preuße n deutlich , den n die 
Rollen , die beide Territorie n im Getreidehande l un d dami t in der inter -
nationale n Arbeitsteilun g der Frühe n Neuzei t spielten , waren sehr unter -
schiedlich . Dahe r ist es unse r Ziel , die Bedingunge n zu untersuchen , die die 
Bedeutun g eine s Getreideproduzente n auf dem Weltmark t bestimmten . So 
könne n wir feststellen , welche Faktore n über die Intensitä t der Einbe -
ziehun g eine r Region in die international e Arbeitsteilun g entschieden . 
Die s erschein t insbesonder e deshal b notwendig , da Wallerstein , als er sein 
Model l vom Weltsystem entwarf , die für die Teilnahm e eine r Region am 
Weltsystem bedeutsame n Faktore n nich t herausgearbeite t hat. 5 

Tabelle I. Getreideausfuhre n der Ostseehäfe n (in 1000 Last) 

Jahr 

1550 
1552 
1554 
1555 
1557 
1559 
1560 
1561 
1563 
1573 
1574 
1581 
1582 
1583 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1593 
1594 
1596 

Danzig 

40.54 

62.78 

Elbing 

0.14 
3.35 
3.38 

0.8 

4.19 
5.13 

Königsberg 

0.48 
0.41 
3.6 
3.8 

0.8 
4.08 
4.83 
6.84 
7.62 
5.3 
6.13 
7.97 

6.44 
2.77 

14.98 

15.07 

4) W a l l e r s t e i n (wie Anm. 2), S. 68. 
5) Vgl. M. N o r t h : Untersuchunge n zur adligen Gutswirtschaf t im Herzog -

tum Preuße n des 16. Jahrhunderts , in: Vierteljahresschrif t für Sozial-  und Wirt-
schaftsgeschicht e 70 (1983), S. 2. 
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Jahr 

1597 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1605 
1607 
1608 
1609 
1611 
1612 
1615 
1616 
1618 
1619 
1620 
1621 
1623 
1624 
1625 
1627 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1637 
1638 
1639 
1640 
1641 
1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 
1648 
1649 
1650 

Danzig 

87.38 
46.88 
42.95 

116.29 
102.98 

71.49 

78.99 
91.09 

58.89 

44.47 
98.13 
87.04 

Elbing 

6.41 
1.96 
1.34 

1.18 
2.62 
3.19 
1.35 
3.67 

1.8 
4.88 
3.76 
7.47 
6.42 
6.23 

1.37 

1.28 

3.09 

3.98 

3.48 
3.1 

Königsbe 

8.29 

5.22 

1.98 

12.34 
8.37 
6.03 
3.43 
10 
0.02 
0.08 
6.93 
8.39 
8.18 
12.49 
9.16 
6.15 
10.55 
9.16 
11.13 
11.24 
7.54 
7.3 
19.04 
12.03 
11.97 
8.73 
5.88 
10.27 
8.59 
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Tabell e IL Roggenausfuhre n durc h de n Sun d (in 1000 Last ) 

J a h r 

1565 

1575 

1585 

1595 

1605 

1615 

1625 

1635 

1646 

Danzi g 

40.5 

23.6 

13 

29.1 

35.1 

31.4 

19.2 

39.1 

32.3 

Elbin g 

0.7 

0.1 

0.5 

6.1 

0.8 

2 

0.4 

0.1 

0.5 

Königs l 

4.8 

2.1 

1.2 

6 

2.1 

5 

1.8 

6.8 

6 

Aufschluß übe r die unterschiedliche n Dimensione n de r Getreideaus -
fuhre n de r preußische n Häfe n Danzig , Elbin g un d Königsber g geben Ta -
belle 1 6 und Tabelle II 7 . Roggen war der wichtigste Exportartike l in allen 

drei Häfen : Danzi g schiffte enorm e Roggenmenge n durch den Sund , wäh-
rend Königsbergs Export e maxima l ein Fünfte l der Danzige r ausmachte n 

und Elbings Roggenausfuhre n nur eine geringe Rolle spielten . Aber die 

Entwicklun g der Roggenexport e in Elbing und Königsberg entsprac h un-
gefähr dem Danzige r Trend , da sich die langfristige westeuropäisch e Nach -
frage auf alle Häfen gleichermaße n auswirkte. Bei der Erklärun g der 

unterschiedliche n Ausfuhrmenge n müssen wir uns dahe r in erster Linie 

auf den Hinterland - bzw. den Produktionsaspek t konzentrieren . 

Danzi g war durch die Weichsel mit dem innere n Polen verbunden , 

so daß die gesamte polnisch e Adelsrepublik als Hinterlan d Danzig s ange-
sehen werden kann . Jedes Frühjah r wurden Zehntausend e Last Getreid e 

weichselabwärt s nach Danzi g geflößt, da die westeuropäisch e Nachfrag e 

die Getreideproduktio n der Vorwerke adliger, kirchliche r und königliche r 

Güte r stimulierte . Innerhal b des Danzige r Hinterland s bildete das König-
liche Preuße n eine besonder e Zone , die durch den direkte n Einfluß des 

Ostseehandel s auf ihre Wirtschaft charakterisier t war. Auch wenn die 

These, die Danzig s Getreideexportboo m allein mit der steigenden Pro -

6) Quellen : M. B o g u c k a : Hande l zagraniczn y Gdańsk a w pierwsze j 
poùowie XVIII wieku [De r Außenhande l Danzig s in de r erste n Hälft e des 
18. Jhs.] , Breslau , Warschau , Kraka u 1970, S. 38; Wojewódzkie Archivum 
Państwow e w Gdańsku , Archiwum Elbląga [Staatliche s Wojewodschafts-Archi v 
Danzig , Archiv der Stad t Elbing] : Libr i portori i Elbingenses ; S. G i e r s z e w -
s k i : Statystyk a handl u zbożowego Elbląga w latac h 1642—1795 [Statisti k des 
Getreidehandel s Elbings in den Jahre n 1642—1795], in : Zapisk i Historyczn e 23 
(1957), H. 1/3, S. 169; H. K e m p a s : Seeverkeh r un d Pfundzol l im Herzogtu m 
Preußen . Ein Beitra g zur Geschicht e des Seehandel s im 16. un d 17. Jahrhundert , 
Diss. phil. , Bon n 1964, S. 357, 358 (Tabelle n IV, V). 

7) M ą c z a k (wie Anm . 1), S. 71, 72, 107 (Tabelle n 17, 18, 38). Di e Angaben 
der Sundzollregiste r sind für den Elbinge r un d Königsberge r Hande l weniger 
exakt , da ein Tei l de r Elbinge r Export e dor t nich t berücksichtig t ist bzw. mi t 
der Ausfuhr aus Königsber g zusamme n deklarier t wurd e un d umgekehrt . 
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dukt ivi tä t de r Landwirtschaf t in Königlic h P reuße n erklärt , siche r über -
t r iebe n ist, so sind t rotzde m Abhängigkei te n zwischen de n zunehmende n 

Getreideexporte n un d de r Intensivierun g de s Getre ideanbau s im König -
liche n P reuße n festzustellen. 8 

Di e Ausweitun g de r Getre ideprodukt io n in Königlic h P reuße n erfolgte 

in mehre re n Schrit ten . Als erste s besetzte n die königliche n un d kirchliche n 

Domäne n wiede r eine n große n Tei l de r Bauernstel len , die w ä h r e n d de r 

Krieg e des 15. un d beginnende n 16. J a h r h u n d e r t s wüst geworde n waren . 

Danebe n wurde n niederländisch e Mennoni te n als Koloniste n in de n 

Marschgebiete n angesiedelt. 9 Außerde m dehnte n die große n kirchliche n 

un d königliche n Güte r ihr e Vorwerkswirtschaf t aus . Di e auf Getre ide -
anba u spezialisierte n Vorwerke n a h m e n zahlen - un d flächenmäßi g zu. 10 

Darübe r h inau s wa re n auc h die Bauernwirtschaften , insbesonder e in de n 

fruchtbare n Werdergebieten , drei -  bis v ierma l so groß wie die durch -
schnittliche n Bauernhöf e in Po len . " Di e große n Bauernwirtschafte n t ru -
gen den n auc h nebe n de n große n königliche n un d kirchliche n Vorwerke n 

daz u bei, da ß da s Königlich e P reuße n innerha l b de r Adelsrepubli k die 

größte n Getreideüberschüss e erwirtschaftete . So zeigen die Berechnunge n 

Andrze j W y c z a ń s k i s für die zweite Hälft e de s 16. J ah rhunde r t s , da ß 

die jährl ich e Roggenproduktio n Königlic h Preußen s de n Verbrauc h in 

Stad t un d Lan d u m 69 976 Tonne n übertraf , währen d die Roggenüber -
schüsse in Masowie n bei 15 720 Tonne n lagen un d in Großpole n sogar n u r 

55 Tonne n betrugen. 1 2 Wen n wir dan n mi t Wyczańsk i ein e jährl ich e Dan -

8) Hierz u un d zum folgenden s. A. M ą c z a k : Prus y w dobie rozkwit u 
gospodarczeg o i w okresie walk o zjednoczeni e z Koron ą [Preuße n in der Zei t 
wirtschaftliche r Blüt e un d der Kämpf e um die Vereinigun g mi t de r polni -
schen Krone] , in : Histori a Pomorz a [Geschicht e Ostpreußens , Westpreußen s un d 
Pommerns] , hrsg. von G. L a b u d a , Bd. 2, 1, Pose n 1976, S. 209—254. 

9) K. C i e s i e l s k a : Osadnictw o „olęderskie " w Prusac h Królewskic h i na 
Kujawac h w świetle kontraktó w osadniczyc h [Di e Ansiedlun g der „Holländer " 
im Königliche n Preuße n un d in Kujawien im Licht e der Ansiedlungsverträge] , 
in : Studi a i materiaùy do dziejów Wielkopolski i Pomorza , Bd. 2, H. 4, Pose n 
1958, S. 219 ff.; H. P e n n e r : Ansiedlun g mennonitische r Niederlände r im 
Weichselmündungsgebie t von der Mitt e des 16. Jhs . bis zum Beginn der preußi -
schen Zeit , Weiherho f 21963. 

10) Sieh e dazu S. C a c k o w s k i : Gospodarstw o wiejskie w dobrac h 
biskupstwa i kapituùy cheùmińskiej w XVII—XVIII w. [Di e bäuerlich e Wirt-
schaft auf den Güter n des Kulme r Bischofs un d Domkapitel s im 17.—18. Jh.] , Bd. 
2: Gospodarstw o folwarczn e i stosunk i rynkowe [Vorwerkswirtschaf t un d Han -
delsverbindungen] , Thor n 1963; J . S z p a k : Kierunk i produkcj i dworskiej w 
ekonomi i malborskie j w XVI w. [Produktionsrichtunge n der Gutswirtschaf t 
in de r Wirtschaf t Marienburg s im 16. Jh.] , Breslau , Warschau , Kraka u 1972; 
d e r s . : Rewolucj a cen XVI wieku a funkcjowani e gospodark i dworskiej w 
starostwac h Pru s Królewskic h [Di e Revolutio n der Preis e im 16. Jh . un d da s 
Funktioniere n de r Gutswirtschaf t de r Starosteie n des Königliche n Preußen] , 
Kraka u 1982. 

11) Vgl. A. M ą c z a k : Gospodarstw o chùopskie na Żuùawach Malborskic h 
na początkac h XVII wieku [Di e Bauernwirtschaf t im Marienburge r Werde r zu 
Beginn des 17. Jhs.] , Warscha u 1962. 

12) A. W y c z a ń s k i : Prób a oszacowani a obrot u żytem w Polsc e XVI w. 
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ziger Roggenausfuh r von 71 433 Tonne n annehmen , wird zweierle i deut -
lich : zu m einen , da ß die Danzige r Roggenexport e zu m weitau s überwiegen -
de n Tei l au s de m Anbaugebie t Königlic h P reuße n s tammten , zu m anderen , 

da ß die erzielte n Roggenüberschüss e für de n Wel tmark t bes t imm t waren . 

Niederländisch e un d Danzige r Kaufleut e ha t t e n die Produkt ionskapazi tä te n 

Königlic h Preußen s auf die ausländisch e Nachfrag e ausgerichtet . Dadurc h 

ware n Königlic h P reuße n direk t in die in terna t ional e Arbeitstei lun g de r 

Frühe n Neuzei t einbezoge n un d die Produzen te n unmi t te lba r de n Schwan -
kunge n de r europäische n Getreidenachfrag e unterworfen . 

Königsber g un d Elbing , de r Hafe n für da s preußisch e Oberlan d 13, teil -
te n sich da s Herzogtu m P reuße n als ih r Hinter land . Daz u k a m für Kö -
nigsber g noc h ein bedeutende r Tei l Li tauen s mi t de m Memelbecken. 1 4 

Jedoc h in bezu g auf Getre ideprodukt io n un d Getre idehande l w a r e n die 

Möglichkeite n de s Königsberge r un d Elbinge r Hinter lande s begrenzt . Zwa r 

ha t t e n auc h die herzogliche n Ämte r bis zu m End e de s 16. J a h r h u n d e r t s 

ih r e wüs te n Bauernhufe n zu m größte n Tei l wiederbesetzt , abe r de r Auf-
un d Ausbau de r landesherr l iche n un d adligen Vorwerkswirtscha f t hiel t nich t 

mi t de r im Königliche n P reuße n ode r in andere n polnische n Gebiete n 

Schritt . 1 5 

So entwickelt e sich die Gutswirtschaf t in de n Gebiete n des Herzogtum s 

höchs t unterschiedlich , wofür nebe n de n Boden - un d de n klimatische n Be-
dingunge n da s Arbei tskräf teangebo t sowie eventuel l leichte r nu tzbar e na -
türlich e Ressource n (Wald , Fischreichtum ) entscheiden d waren . Obwoh l 

die Trend s de r Getreidenachfrag e die adligen un d die landesherrl iche n 

Güte r zu r Vergrößerun g ih re r Ackerfläche n anregten , behiel t doc h ein e 

groß e Zah l de r Güter , insbesonder e die landesherr l iche n Eigenwirtschaf -
ten , die vielfätige Bet r iebss t ruktu r bei, ohn e sie eine r expandierende n 

Getre ideprodukt io n zu opfern . Nebe n de m Get re ideanba u sind Viehzucht , 

Brauwesen , Fisch - un d Waldwirtschaf t zu nennen . Dabe i ermöglicht e die 

vielseitige Bet r iebss t ruktu r ein e gewinnausgleichend e P lanun g mi t dere n 

Hilf e Einnahmerückgäng e in eine m Bereic h durc h Einkunftssteigerun g in 

[Versuch der Schätzun g des Getreideumsatze s im Pole n des 16. Jhs.] , in : 
Kwartalni k Histori i Kultur y Materialne j 9 (1961), S. 29—32. Scho n frühe r 
hatt e J . Rutkowsk i nachgewiesen , daß die königliche n Vorwerke in Kö -
niglich Preuße n mi t durchschnittlic h 610 zùoty (pro Vorwerk u. Jahr ) die 
höchste n Einkünft e aus dem Getreideanba u innerhal b de r Adelsrepubli k hat -
ten . J . R u t k o w s k i : Badani a na d podziaùem dochodó w w Polsc e w czasach 
nowożytnyc h [Untersuchunge n zur Aufteilun g der Einkomme n in Pole n wäh-
ren d der Neuzeit] , Kraka u 1938, S. 291 (Tabell e IV). 

13) M. N o r t h : A Smal i Baltic Por t in th e Earl y Moder n Period : th e Por t 
of Elbin g in th e Sixteent h an d Seventeent h Century , in : Th e Journa l of 
Europea n Economi c Histor y 13 (1984), S. 124 f. 

14) Hierz u grundlegen d K. F o r s t r e u t e r : Di e Meme l als Handelsstraß e 
Preußen s nac h Osten , Königsber g 1931. 

15) Hierz u un d zum folgenden s. N o r t h (wie Anm . 5), S. 3—20; d e r s . : 
Die Amtswirtschafte n von Osterod e un d Soldau . Vergleichend e Untersuchunge n 
zur Wirtschaf t im frühmoderne n Staa t am Beispiel des Herzogtum s Preuße n 
in de r zweiten Hälft e des 16. un d in der erste n Hälft e des 17. Jahrhunderts , 
Berlin 1982. 
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anderen Betriebszweigen bis zu einem gewissen Grad zu kompensieren 
waren. Bei den adligen Gütern stand dagegen die Ausweitung der Ge-
treideproduktion im Vordergrund, da sie insgesamt in geringerem Maße 
diversifiziert waren. Jedoch gab es auch Adlige, die ausschließlich von den 
Zinsleistungen ihrer Untertanen lebten und nur das Getreide für den 
täglichen Konsum anbauten.18 Die Frage der bäuerlichen Marktproduktion 
ist bisher nicht geklärt. Es scheint aber, daß allein die vermögenden Bau-
ern in größerem Umfang am Getreidehandel teilnahmen.17 

Insgesamt ergibt sich hieraus, daß die im Herzogtum Preußen erbauten 
Getreideüberschüsse unvergleichlich niedriger als in Königlich Preußen 
ausgefallen sein müssen. Die Überschüsse waren dann auch nicht aus-
schließlich für den Export bestimmt, denn die Getreideproduktion, d. h. die 
Roggenproduktion, war im Herzogtum Preußen zu einem erheblichen Teil 
auf den Binnenmarkt ausgerichtet. Ein Eindruck vom Verhältnis der in-
neren zur äußeren Nachfrage läßt sich in den Rechnungen der herzog-
lichen Ämter gewinnen, von denen wir die Ämter Osterode und Soldau 
untersucht haben. In den Quellen werden unterschiedliche Absatzorte und 
Vermarktungsstrategien der Amtsverwaltungen abhängig vom Verlauf der 
Getreidehandelskonjunktur sichtbar. Während der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts setzten die Ämter Osterode und Soldau den größten 
Teil des zu verkaufenden Roggens auf den lokalen Märkten ab, nur 45 v. H. 
des Osteroder und 36 v. H. des Soldauer Roggens gelangten auf den 
Elbinger Exportmarkt.18 Dagegen lieferten in den ersten beiden Jahrzehn-
ten des 17. Jahrhunderts, als die Nachfrage des Binnenmarktes stark zu-
rückging, Osterode und Soldau 71 v. H. bzw. 65 v. H. des Roggens nach 
Elbing. Nachdem sich aber auch die Bedingungen auf dem Weltmarkt ver-
schlechtert hatten, ließ die herzogliche Verwaltung den Roggen aller ober-
ländischen Ämter nach Preußisch Holland vor die Tore Elbings bringen, 
um das Getreide bei günstiger Gelegenheit abzusetzen. 

Wenn wir die Agrarstruktur Königlich Preußens und des Herzogtums 
Preußen unter dem Aspekt der Weltmarktproduktion vergleichen, stellen 
wir fest, daß der größere Umfang der Vorwerks- und der bäuerlichen Pro-
duktion sowie der höhere Grad der Spezialisierung auf den Anbau von 
Getreide es den Produzenten in Königlich Preußen und den Kaufleuten in 
Danzig ermöglichten, intensiv von der Weltmarktnachfrage nach Getreide 
zu profitieren. Dagegen begrenzten die geringeren Produktionskapazitäten 
sowie die teilweise Binnenmarktausrichtung im Herzogtum die Teilnahme 

16) Z.B. Otto von Eylenburg auf Gut Kymkeim im Amt Preußisch Eylau: 
N o r t h (wie Anm. 5), S. 18. 

17) So beschweren sich die kleinen Städte im Herzogtum Preußen darüber, 
daß der Adel und vermögende Bauern ihr Getreide nicht in der nächsten Stadt, 
sondern auf entfernteren Märkten absetzen und damit der einheimischen Kauf-
mannschaft Schaden zufügen. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, 
Berlin, XX. Hauptabteilung (histor. Staatsarchiv Königsberg), Etatsministerium 
105 a, Nr. 1571, fol. 19. 

18) Möglicherweise muß der Wert für Soldau noch erhöht werden, da hier 
die Überlieferung unvollständiger ist als für Osterode. 
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Elbing s un d Königsberg s un d dami t des Herzogtum s P reuße n a m inter -
nat ionale n Getre idehandel . Auch die gegen End e de s 16. J a h r h u n d e r t s zu -
nehmende n Roggenlieferunge n au s Königsberg s li tauische m Hinter lan d 

verbesserte n da s Getreideangebo t Königsberg s — vergliche n mi t Danzi g — 

n u r unwesentlich . 

Abschließen d sind die Fak to re n zusammenzufassen , die da rübe r ent -
schieden , wie intensi v ein e Regio n als Getre ideproduzen t für de n Welt -
m a r k t an de r in ternat ionale n Arbeitstei lun g te i lnahm . Hierz u gehöre n 

als Voraussetzunge n die für de n Get re ideanba u notwendige n n a t u r r ä u m -
liche n Bedingungen , ein durc h Scharwer k ode r Lohnarbei t gewährleistete s 

ausreichende s Arbei t skräf tepotent ia l 1 9 sowie ein e stabil e Nachfrag e nac h 

Getreide . De n Umfan g de s Getre ideexpor t s un d dami t die In tens i tä t de r 

Einbeziehun g eine r Regio n in die in ternat ional e Arbeitstei lun g bes t immt e 

dan n letztlic h da s Ausma ß de r Binnennachfrage , d a sich de r Getreidever -
kau f in Danzig , Elbin g ode r Königsber g n u r lohnte , w e n n die Expor tnach -
frage un d die dabe i zu erzielende n Preis e die Nachfrag e un d die 

Preis e auf de m Binnenmark t über t rafen . Vom Herzogtu m Preuße n 

kame n demnac h allein die adligen Güte r un d landesherr l iche n Do -
mäne n in de n westliche n Landestei le n un d im Gebie t u m Königsber g 

als Wel tmark tproduzente n in B e t r a c h t w , wohingege n da s Königlich e 

Preuße n in seine r Gesamthei t — von de m südwestliche n Heidegebie t ab -
gesehe n — als Getre ideproduzen t in die in ternat ional e Arbeitstei lun g 

einbezoge n war . 

Besonder s anschaulic h wird da s höchs t unterschiedlich e Ausma ß de r 

Weltmark tprodukt io n de r beide n Terr i tor ie n in de r Quel lengat tun g de r 

Münzfunde , h ie r vor allem in de r Verbre i tun g niederländische r Duka te n 

auf preußische m Gebiet . Den n die Duka te n de r Vereinigte n Niederlande , 

mi t dene n die holländische n Kaufleut e seit de n neunzige r J a h r e n de s 

16. J a h r h u n d e r t s ihr e Getre iderechnunge n bezahlten , komme n in elf Schät -
zen Königlic h P reußen s vor, w ä h r e n d sie au f de m Gebie t des Herzogtum s 

Preuße n (einschließlic h de s Ermlandes ) n u r in dre i F u n d e n ve r t r e t e n sind. 2 1 

Auch de r Anstie g de s Duka tenkurse s im Herzogtu m in de n späte n 1620er 

J a h r e n bewirkt e keine n ve rmehr t e n Zust ro m niederländische r Dukaten , 

19) Interessan t ist, daß die Vorwerke in Königlic h Preuße n ihre n großen 
Arbeitskraftbedar f nebe n dem Bauernscharwer k durc h Lohnarbei t in erheb -
liche m Ausmaß deckten , was in der polnische n Adelsrepubli k ungewöhnlic h 
war. I m Herzogtu m bevorzugte n die Domäne n währen d des 16. Jhs . Bauern -
scharwerk , im beginnende n 17. Jh . Lohnarbei t un d späte r wieder Bauernschar -
werk. Vgl. zu diesem Fragenkomple x M ą c z a k (wie Anm . 8), S. 223—230; 
N o r t h (wie Anm . 15), S. 77 u. 113. 

20) Di e östliche n Gebiet e des Herzogtum s sollten seit dem ausgehende n 16. 
un d besonder s im 17. Jh . als Lieferante n von Hol z un d Holzprodukte n inner -
hal b de r internationale n Arbeitsteilun g an Bedeutun g gewinnen : M. N o r t h : 
Waldwarenhande l un d -Produktion . Ein Beispiel für die Beziehunge n Königs -
berg — Amsterda m im 17. Jahrhundert , in : Th e interaction s of Amsterda m an d 
Antwer p with th e Baltic region , 1400—1800, Leide n 1983, S. 73—83. 

21) M. N o r t h : Geldumlau f un d Wirtschaftsregion . Untersuchunge n am 
Beispiel Königlic h Preußen s un d des Herzogtum s Preuße n in de r Frühe n Neu -
zeit , in : Hamburge r Beiträg e zur Numismati k 30/32 (1976—78; 1985), S. 71—88. 
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die fast ausschließlic h in s Königlich e P reuße n u n d in ander e Getreid e pro -
duzierend e Regione n de r polnische n Adelsrepubli k flössen. 22 

22) A. M i k o ù a j c z y k : Zùote monet y w nowożytnyc h znaleziskac h ziem 
koronnych : prób a rekonstrukcj i ich obiegu [Goldmünze n neuzeitliche r Fund e in 
den Länder n der Kron e Polen : Versuch eine r Rekonstruktio n ihre s Umlaufs] , 
in : Wiadomośc i Numizmatyczn e 22 (1978), S. 68 f. 

S u m m a r y 

Corn-Growing and Com-Business in Royal Prussia and in the Duchy of Prussia. 
Considerations Regarding the Relations between Production, Home Market 

and International Market in the 16th and 17th Centuries 

Th e presen t stud y analyses th e part , which Roya l Prussi a an d th e Duch y of 
Prussi a played concernin g corn-busines s an d th e internationa l division of 
labou r in th e early moder n times . Th e compariso n of th e agraria n structur e 
of bot h territorie s shows tha t th e larger scalę of farm steadin g an d rura l 
productio n as well as th e highe r degree of specializatio n in corn-growin g mad e 
it possible for th e producer s in Roya l Prussi a an d th e tradesme n in Danzi g to 
profi t intensivel y from th e deman d of corn on th e internationa l market . Th e 
low Outpu t capacities, ' however , as well as th e partia l orientatio n toward s th e 
hörn e marke t in th e Duch y restrdcte d th e participatio n of Elbin g an d Königs -
berg an d thereb y also of th e Duch y of Prussi a in th e internationa l corn -
business . 

As factors , which deeide d on ho w intensivel y a region too k par t in th e 
internationa l division of labou r as corn-produce r for th e internationa l market , 
have been worked out th e following: th e natura l condition s bein g necessar y 
for corn-growing , a sufficient potentia l of workin g power , guarantee d by 
Scharwerk (socage) or paid work, as well as a stable deman d for corn . Th e 
scale of cor n expor t an d by thi s th e intensit y of incorporatin g a region in th e 
internationa l division of labou r were in th e last analysis determine d by th e 
exten t of hom e demand , as th e sale of corn in Danzig , Elbin g or Königsber g 
was onl y profitabl e when th e expor t deman d an d th e prices , which coul d be 
fetche d by this , exceede d th e deman d an d th e price s on th e hom e market . 
Therefore , with regard to th e Duch y of Prussia , only th e nobl e estate s an d th e 
domain s of th e sovereign in th e Western part s of th e countr y an d in th e region 
aroun d Königsber g were take n int o consideratio n as producer s for th e inter -
nationa l market , while Roya l Prussi a in its entiret y was incorporate d as cor n 
produce r in th e internationa l division of labour . 


