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Einleitung (+) 

Vorliegende Arbei t will anhand der Lehr - und Handbücher der römischen A g r a r -
s c h r i f t s t e l l e r Cato, V a r r o und Columel la un t e r suchen und da r l egen , wie ein 
Gu t sbe t r i eb d e r spä t en r ö m i s c h e n Republ ik und d e r f r ü h e n K a i s e r z e i t funk-
t ion ie r t hat oder , b e s s e r gesagt , hä t t e funk t ion ie ren sol len. Im Vorde rg rund 
s teht dabei d e r ' F a k t o r ' Arbe i t in se inen v e r s c h i e d e n e n Ausprägungen (Skla-
ven, F r e i e , ' U n t e r n e h m e r ' auf Verd ingungsbas i s ) . Die s u b a l t e r n e n A r b e i t s -
k r ä f t e werden genauso b e r ü c k s i c h t i g t wie die V o r g e s e t z t e n bzw. F ü h r u n g s -
k r ä f t e . Auf p h i l o l o g i s c h e Akr ib i e und die Vie l fa l t d e r in den Quel len 
vorkommenden Begr i f f e wurde genauso Wert gelegt wie auf methodische P r ä -
z i s ion , d ie ich f ü r d ie Behandlung e i n e s so ak tue l l en S to f f e s , wie d i e s d i e 
F r a g e d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und des F ü h r u n g s s y s t e m s noch heute is t , f ü r 
unabd ingbar ha l te , so l l d e r L e s e r nicht von d e r F ü l l e d e r M a t e r i a l i e n e r -
drückt werden. Dami t nicht d e r E indruck ents teht , bei den F r a g e n de r Men-
s c h e n f ü h r u n g in d e r Ant ike hand le e s s i c h n u r u m r e i n a n t i q u a r i s c h e V o r -
stel lungen, die uns heute nicht m e h r be rühren , habe ich e s f ü r notwendig e r -
achtet , in den Anmerkungen (um den F l u s s de r Dar s t e l l ung nicht zu s tö ren ) 
v e r s c h i e d e n e B e g r i f f e zu d e f i n i e r e n und in m o d e r n e r T e r m i n o l o g i e zu a k -
t u a l i s i e r e n . Bei a l l en d r e i Auto ren i s t auf j eden Fa l l d e r Abstand zwischen 
dem Gehalt d e r T r a k t a t e und de r a g r a r i s c h e n Rea l i t ä t zu beachten: "un m a -
nuale d e s c r i v e le cose non come sono, m a come s i v o r r e b b e che f o s s e r o " (1), 
was auch f ü r moderne Lehrbücher zut r i f f t . Ein Leh r - und Handbuch der Land-
wi r t schaf t gibt a l so nicht so s e h r einen I s t - a l s einen Sollzustand wieder, was 
jedoch nicht h e i s s t , d a s s d e r Autor die E m p i r i e a u s s e r acht l ä s s t . Ich v e r -
suchte jedoch soweit a l s mögl ich , die r ö m i s c h e Rea l i t ä t d e r späten Republik 
und f r ü h e n K a i s e r z e i t - m e i s t im A n m e r k u n g s a p p a r a t - m i t den V o r s t e l l u n -
gen und T h e o r i e n d e r A g r a r s c h r i f t s t e l l e r zu k o n f r o n t i e r e n , z. T. auch in 
Ges ta l t ep ig r aph i sche r Mate r i a l i en und a r chäo log i sche r Forschungen , welche 
jedoch zur vi l la r u s t i c a v ie l fach noch in den Anfängen s tecken. 

Wichtig schien e s m i r auch, gelegent l ich P a r a l l e l e n d e r g r i ech i schen A g r a r -
gesch ich te h e r a u s z u s t e l l e n und auf h e l l e n i s t i s c h e E i n f l ü s s e a u f m e r k s a m zu 
m a c h e n ( la ) . 
Nach e ine r k u r z e n D a r s t e l l u n g von Leben und Werk d e r A g r a r s c h r i f t s t e l l e r 
wandte ich m i c h d e r Vie l fa l t d e r auf den Gü te rn e ingese t z t en A r b e i t s k r ä f t e 
zu, f ü r welche die Quel len eine b r e i t e Pa l e t t e von Bezeichnungen bieten. Ich 
zog es vor , die Ar t en d e r A r b e i t s k r ä f t e nicht p r i m ä r nach Status und Pos i t ion 
zu behandeln , s o n d e r n nach Au to ren , um bei d e r g r o s s e n D i f f e r e n z i e r t h e i t 

F ü r Anregungen und Hinweise bin ich H e r r n P r o f . Lau f f e r , München, und 
H e r r n P r o f . Heinen, T r i e r , zu b e s o n d e r e m Dank ve rp f l i ch te t . 
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der e ingese t z t en A r b e i t s k r ä f t e e s nicht an de r nötigen Übers ich t fehlen zu 
l a s s e n . 
Im A n s c h l u s s d a r a n b e f a s s t e ich m i c h m i t d e r o p t i m a l e n B e t r i e b s g r ö s s e 
und z w a r w iede r nach Au to ren . Wirk l i ch k o n k r e t e E r g e b n i s s e , d ie wohl auf 
E m p i r i e b e r u h e n , b r i n g t n u r Ca to f ü r v i n e a und o l i v e t u m . Be i V a r r o und 
Columel la bez i ehen s ich die m e i s t e n Angaben auf 1 iuge rum, v e r m u t l i c h ab-
s t r a k t e So l l z i f f e rn , d ie in d e r R e a l i t ä t n icht ( i m m e r ) e r r e i c h t wurden . E s 
sind a l so die Angaben be i Cato e i n e r s e i t s (wen igs tens in d i e s e r F r a g e ) und 
bei V a r r o und Co lume l l a a n d e r e r s e i t s nur s c h w e r v e r g l e i c h b a r . 

Zur A r b e i t s t e i l u n g und Gruppenb i ldung t r a g e n Ca to und V a r r o wenig, t r ä g t 
Columel la f a s t a l l e s bei . Co lume l l a s Op t ima lg ruppe wird dann mit modernen 
op t ima len Sol lgruppen v e r g l i c h e n und die f a m i l i a a l s Gruppe u n t e r s u c h t so -
wie a l s s t r u k t u r i e r t e Gruppe d a r g e s t e l l t . 
Die A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g , an s i c h e i n e E r r u n g e n s c h a f t d e r m o d e r n e n 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g , f i nde t s i ch b e i V a r r o und C o l u m e l l a in d e u t l i c h e r A u s -
p r ä g u n g v o r . Se lbs t wenn s i c h d i e s e (v i e l l e i ch t ) in d e r W i r k l i c h k e i t n icht 
i m m e r so d u r c h f ü h r e n l i e s s , so i s t e s doch e r s t a u n l i c h , d a s s v o r a l l e m 
V a r r o und C o l u m e l l a s chon v o r 2000 J a h r e n d i e No twend igke i t e i n e r K o r -
r e l a t ion zwischen den Fäh igke i t en bzw. E igenscha f t en e ine r A r b e i t s k r a f t und 
den E r f o r d e r n i s s e n e i n e s b e s t i m m t e n A r b e i t s p l a t z e s bzw. B e r u f e s s a h e n . 
Nach d e r Behandlung d e r A r b e i t s - und F r e i z e i t , wobei ich mich v o r a l l em 
(neben e i g e n e r Que l l en in t e rp re t a t i on ) auf De R o b e r t i s s tü tzen konnte, wandte 
ich m i c h dem e igen t l i chen Kon t ro l l - und F ü h r u n g s s y s t e m zu, mi t dem s ich 
z. T. auch n i c h t - a g r a r i s c h e r ö m i s c h e S c h r i f t s t e l l e r - of t u n t e r g r i e c h i s c h -
h e l l e n i s t i s c h e m E i n f l u s s - b e s c h ä f t i g t e n . 
Die an t i ke G u t s s k l a v e r e i b e r u h t e auf e i n e m Z w a n g s s y s t e m , d a s m a n a b e r 
nicht a u s s c h l i e s s l i c h s chwarz ma len da r f , wie das ge legent l ich soz ia l i s t i sche 
F o r s c h e r tun. D i e s e w a r ganz s i c h e r m e h r K o n t r o l l s y s t e m (vor a l l e m be i 
V a r r o und C o l u m e l l a ) . Man b e s c h r ä n k t e s i c h j e d o c h n i ch t auf Z w a n g und 
Kontrol le , sonde rn bediente s ich e ine r ausgeklüge l ten Ordnung d e r m a t e r i e l -
len A n r e i z e , d ie be i Ca to s e h r deu t l i ch a u s g e p r ä g t i s t . Wenn Zwangs - und 
K o n t r o l l s y s t e m wie a u c h d i e m a t e r i e l l e n A n r e i z e m e h r d i r e k t e M e t h o d e n 
der Menschenbee in f lu s sung d a r s t e l l e n , so i s t da s F ü h r u n g s s y s t e m des Guts-
h e r r n und V e r w a l t e r s eine m e h r ind i rek te Methode, unter de r man auch heute 
noch e igent l iche Führung ve r s t eh t . 
Wenn ich m i r auch b e w u s s t bin, d a s s e ine A u f g l i e d e r u n g d e r F ü h r u n g s m e -
thoden d e r A g r a r S c h r i f t s t e l l e r auf m o d e r n e F ü h r u n g s f u n k t i o n e n und - s t i l e 
die ant ike Rea l i t ä t ganz bewuss t von F r a g e s t e l l u n g e n d e r m o d e r n e n Indus t r ie 
her s ieht , so habe ich mich doch dazu en t sch los sen , weil a n d e r s das vorhan-
dene Q u e l l e n m a t e r i a l dem m o d e r n e n Menschen s ich kaum e r s c h l i e s s e n l ä s s t . 
Mir schein t d i e s e M o d e r n i s i e r u n g nicht zule tz t deswegen g e r e c h t f e r t i g t , weil 
Columel la ausd rück l i ch von e ine r ' Füh rungswis senscha f t 1 (scientia imperandi) 
spr ich t . 
Die Haup tque l l en d e r A r b e i t s ind C a t o s , V a r r o s und C o l u m e l l a s a g r a r w i s -
senscha f t l i che Werke . Sie sind a b e r f ü r die behandel te P r o b l e m s t e l l u n g nicht 
al le in g l e i c h e r Wei se e r g i e b i g und a u s s a g e k r ä f t i g . Wie in m o d e r n e n L e h r -
b ü c h e r n f i n d e n s i c h be i i hnen n e b e n f u n d i e r t e n A u s f ü h r u n g e n a u c h G e -
m e i n p l ä t z e . 
In cap. 2 b e f a s s t s ich Cato mi t Kont ro l le und Revis ion des Gu t sbe t r i ebs . Den 
Aufgaben und P f l i c h t e n des G u t s v e r w a l t e r s widmet s ich r e l a t i v a u s f ü h r l i c h 
cap. 5 (vi l ic i o f f ic ia ) , wen iger a u s f ü h r l i c h (me i s t Wiederho lungen von cap. 5) 
cap. 142. Den A u f g a b e n b e r e i c h d e r v i l i ca , d e r F r a u d e s V e r w a l t e r s , s c h i l -
d e r t cap . 143. Die e i n z e l n e n G e d a n k e n f i nden s i c h d a b e i - n ich t i m m e r in 
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l o g i s c h e r Verbindung - oft wahl los a n e i n a n d e r ge re ih t . Über die Auss ta t tung 
des Ölgutes und W e i n b e r g e s mi t A r b e i t s k r ä f t e n a l l e r A r t b e r i c h t e n cap. 10,1 
und cap . 11,1, ü b e r d ie A u s s t a t t u n g m i t A r b e i t s - und Z u g t i e r e n c a p . 10,2 
und 11,2 Cap. 66 und 67 b e r i c h t e n ü b e r d e s A u f s e h e r s und K ü f e r s (cus tod i s 
et c a p u l a t o r i s ) Aufgaben in K e l l e r und K e l t e r e i . In cap. 37, 3 - 4 gibt Cato die 
A r b e i t e n an, d ie m a n im Win t e r d u r c h f ü h r e n l a s s e n kann, in cap . 2, 3 und 
39 die A r b e i t e n bei s c h l e c h t e m Wet t e r und in cap. 40 d ie f ü r d a s F r ü h j a h r . 
Eine wichtige Gruppe d e r auf Catos Gütern Tätigen sind Päch t e r (cap. 137. 149), 
p o l i t o r e s (cap. 136), r e d e m p t o r e s (cap. 144. 145) und c o n d u c t o r e s (cap. 150). 
E i n e a u f s c h l u s s r e i c h e Q u e l l e f ü r d i e s e A r b e i t s t e l l e n cap . 56 -59 ( V e r p f l e -
gung d e r Sklaven) d a r . 
Die f ü r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und F ü h r u n g s s y s t e m w i c h t i g s t e n und e r g i e b i g -
s t e n Que l l en in V a r r o s r e s r u s t i c a e f i nden s i c h i m 1. Buch . 1, 13, 2 w e i s t 
auf die Kont ro l l funk t ion d e s v i l i cus hin. In 1, 16, 5 wi rd die B e w e g u n g s f r e i -
heit von vi l icus und Arbe i t e rn e ingeschränkt . Besonde r s ergiebig ist cap. 1, 17, 
we lches A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , A r t d e r A r b e i t s k r ä f t e und i h r e Qual i f ika t ion , 
F ü h r u n g s s y s t e m und r i ch t i ge Behandlung d e r Unte rgebenen sowie d e r e n Mo-
t iva t ion au fze ig t . F r a g e n d e r o p t i m a l e n B e t r i e b s g r ö s s e , d e s o p t i m a l e n A r -
b e i t s k r ä f t e b e d a r f s s o w i e S t a n d o r t p r o b l e m e s c h n e i d e t V a r r o in A n l e h n u n g 
an Ca to in 1, 18 an . 
Über die A u s s t a t t u n g e i n e s B e t r i e b e s m i t A r b e i t s t i e r e n und d i e Bed ingun-
gen, von w e l c h e n d i e Z a h l und A r t d e r zu h a l t e n d e n T i e r e a b h ä n g e n , b e -
r i ch te t 1, 19. In 1, 36 e r f a h r e n wir , welche A r b e i t e n im Winter e r l ed ig t we r -
den können. 
E s k o m m e n auch e in ige Ste l len a u s dem 2. Buch h i e r in B e t r a c h t . 2, 2, 9-12 
s t e l l t e i n e w e r t v o l l e Q u e l l e z u r r ö m i s c h e n W a n d e r h e r d e n w i r t s c h a f t d a r . 
Über A r t und Q u a l i f i k a t i o n d e r in d e r W e i d e w i r t s c h a f t T ä t i g e n i n f o r m i e r t 
2, 10, 1 - 5 . 2, 10, 6 - 1 0 b e r i c h t e t ü b e r A u f g a b e n d e s m a g i s t e r p e c o r i s sowie 
ü b e r die F r a u e n d e r H i r t e n . 
Be i C o l u m e l l a de r e r u s t i c a s ind d i e B ü c h e r 1. 11 und 12 f ü r A r b e i t s o r g a -
n i sa t ion und F ü h r u n g s s y s t e m b e s o n d e r s e r g i e b i g . In 1, 6, 7 - 8 wi rd das Kon-
t r o l l s y s t e m b e r e i t s a u s d e r An lage d e r W o h n v e r h ä l t n i s s e e r s i c h t l i c h . Die 
d i r e k t e K o n t r o l l e d e s G u t s b e t r i e b e s d u r c h h ä u f i g e B e s u c h e d e s H e r r n e r -
gibt s i ch a u s 1, 2, 1. B e s o n d e r s a u s s a g e k r ä f t i g f ü r u n s e r T h e m a s ind cap . 
1, 7 -9 . In 1, 7 u n t e r s u c h t C o l u m e l l a d ie F r a g e , ob und u n t e r w e l c h e n U m -
ständen e s g ü n s t i g e r i s t , e inen P ä c h t e r o d e r e inen V e r w a l t e r (mit Sklaven-
w i r t s c h a f t ) zu b e v o r z u g e n . Ü b e r d i e A u s w a h l d e s g e e i g n e t e n V e r w a l t e r s , 
d e s s e n f a c h l i c h e und F ü h r u n g s a u f g a b e n , d i e S k l a v e n b e h a n d l u n g d u r c h den 
G u t s h e r r n s e l b s t , d a s V e r h ä l t n i s von v i l i c u s und v i l i ca , Kontak te zwischen 
v i l i cus und U n t e r g e b e n e n b e r i c h t e t 1, 8. Auch 11, 1 (zum Te i l Wiede rho lung 
von 1, 8) b e f a s s t s i ch mi t den Aufgaben d e s V e r w a l t e r s . Die f ü r e ine v i l ica 
e r f o r d e r l i c h e n E i g e n s c h a f t e n sowie d e r e n P f l i c h t e n w e r d e n in 12, 1 - 3 u n t e r -
sucht . 12, 3 zählt auch die Tä t igke i t en d e r a n d e r e n F r a u e n auf. 2, 21 b e f a s s t 
s i c h a u s f ü h r l i c h m i t d e r R e g e l u n g d e r A r b e i t s - und F r e i z e i t . In den Bü-
che rn 6. 7 k o m m e n d ie in d e r Vieh- und W e i d e w i r t s c h a f t t ä t i gen V o r g e s e t z -
ten und i h r e e r f o r d e r l i c h e n E i g e n s c h a f t e n a m Rande z u r Sp rache . 

Neben d e r V e r m i t t l u n g d e r w i c h t i g s t e n Q u e l l e n s o l l nun d e r L e s e r a u c h 
zum F o r s c h u n g s s t a n d i n f o r m i e r t werden . Von d e r ä l t e r e n L i t e r a t u r i s t d a s 
W e r k von G u m m e r u s ü b e r den r ö m i s c h e n G u t s b e t r i e b (1906) h e u t e noch 
g rund legend . E r w a r d e r E r s t e , d e r in f u n d i e r t e r W e i s e den m i t Sklaven 
g e f ü h r t e n G u t s b e t r i e b in d e r Sicht d e r r ö m i s c h e n A g r a r s c h r i f t s t e l l e r a l s 
Pendant zum S y s t e m d e r f r e i e n A r b e i t d a r s t e l l t e , und z w a r g e t r e n n t nach 
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den einzelnen Schr i f t s te l le rn . Bei ihm werden die einzelnen Arten der Arbei ts-
k r ä f t e und T ä t i g k e i t s b e r e i c h e k r i t i s c h ause inandergeha l t en . Aus führ l i ch sind 
K o l o n a t s f r a g e und S c h u l d k n e c h t s c h a f t b e h a n d e l t . Se ine A r g u m e n t a t i o n z u r 
B e t r i e b s g r ö s s e be i V a r r o und C o l u m e l l a i s t d u r c h v e r s c h i e d e n e A r b e i t e n 
von K. D. White und D u n c a n - J o n e s (vor a l l e m " T h e E c o n o m y of the R o m a n 
E m p i r e , Quan t i t a t ive S tud ie s" , 1974) ü b e r h o l t . 
Über die v e r s c h i e d e n e n A r t e n d e r in r ö m i s c h e n A g r a r b e t r i e b e n e i n g e s e t z -
ten A r b e i t s k r ä f t e , ü b e r P ä c h t e r und ' U n t e r n e h m e r ' auf W e r k v e r d i n g u n g s -
b a s i s hande ln auch M o m m s e n , D ie i t a l i s c h e Boden te i lung , 1884; Schu l ten , 
Römische G r u n d h e r r Schäften, 1896; Max Weber , Römische A g r a r g e s c h i c h t e , 
1891 sowie F de Coulanges , L e co lona t r o m a i n , 1885. Zum po l i t o r und co-
l o n u s p a r t i a r i u s m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g C a t o s i s t noch i m m e r 
b r a u c h b a r Zanini , At t i del I s t i t . Vene to , C l a s s e Le t t . 9, 52, 1935/36 . A u s -
f ü h r l i c h , a b e r ü b e r h o l t i s t d e r R E - A r t i k e l " c o l o n a t u s " von S e e c k (1900). 
H e r a n z i e h e n s w e r t s i n d noch i m m e r d i e v e r s c h i e d e n e n A b h a n d l u n g e n von 
Ros tov tze f f ü b e r den r ö m i s c h e n Kolona t , a u c h C laus ing , The R o m a n Colo-
nate , 1925. 
In d e r n e u e r e n L i t e r a t u r haben v o r a l l e m s o z i a l i s t i s c h e F o r s c h e r s ich d e r 
F r a g e des Übergangs de r Sklaven- zu r Ko lona t swi r t s cha f t angenommen und 
die Durchse t zung des Kolona t s im h i s t o r i s c h e n P r o z e s s im Anklang an die 
h i s t o r i s c h e n S tu f en theo r i en d e s 19. J a h r h u n d e r t s m i t d e s s e n h ö h e r e r P r o -
dukt iv i tä t e r k l ä r t (R. Günther , Sch ro t , S e r g e j e n k o , Maro t i , ¡Staerman, L ip -
sch iz u. a .) . Die n e u e s t e n i c h t s o z i a l i s t i s c h e F o r s c h u n g zum r ö m i s c h e n Ko-
lonat legt s i ch nicht auf so l che Z w a n g s l ä u f i g k e i t d e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k -
lung fes t . Jones , The Roman Colona te (1958), l ä s s t e s offen, wann, wie und 
warum d e r (relat iv) f r e i e colonus d e r P r i n z i p a t s z e i t zum abhängigen colonus 
d e s spä t en R e i c h e s g e w o r d e n i s t . B r o c k m e y e r , A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , 1968, 
S. 9ff gibt e inen a u s f ü h r l i c h e n B e r i c h t ü b e r d ie Entwicklung des r ö m i s c h e n 
Kolonates in d e r s o z i a l i s t i s c h e n und n i c h t s o z i a l i s t i s c h e n F o r s c h u n g . E d g a r 
Salin, P o l i t i s c h e Ökonomie, 5. e r w . Auf l . , 1967, 22, f ü h r t die Ablösung d e r 
G u t s w i r t s c h a f t du rch den Kolonat auf die V e r r i n g e r u n g d e r Sk l aven impor t e 
zu rück : " D a r u m wi rd e s nöt ig , a l l e i n t e n s i v e n Ku l tu ren aufzugeben , d a r u m 
nötig, f r e i e o d e r h a l b f r e i e A r b e i t h e r a n z u z i e h e n . An d ie S te l l e d e r a l t e n 
Gu t swi r t s cha f t t r i t t d e r Kolonat" (S. 22). Die s ich d a r a u s e rgebende R e a g r a -
r i s i e r u n g sowie d a s " N e u e r s t a r k e n d e r n a t u r a l w i r t s c h a f t l i c h e n O r d n u n g " 
hä t ten zum U n t e r g a n g R o m s b e i g e t r a g e n und " d a s S c h i c k s a l d i e s e r e r s t e n 
W e l t w i r t s c h a f t b e s i e g e l t " (S. 23). Sal in e r k l ä r t d ie Ablösung d e r G u t s w i r t -
schaf t durch den Kolonat exogen von den E i n f l u s s f a k t o r e n des A r b e i t s m a r k -
t e s he r , d ie s o z i a l i s t i s c h e F o r s c h u n g s i eh t in d e r n a c h l a s s e n d e n " A r b e i t s -
p roduk t iv i t ä t " d e r G u t s w i r t s c h a f t in e n d o g e n e r B e t r a c h t u n g s w e i s e den kon-
sequenten V e r f a l l de s s k l a v e n h a l t e r i s c h e n S y s t e m s d e r Antike bzw. des r ö -
m i s c h e n R e i c h e s ( lb) . 
In d e r s o z i a l i s t i s c h e n G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t hat die B e t r a c h t u n g d e r A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n wenig, d i e d e s F ü h r u n g s s y s t e m s in d e r r ö m i s c h e n G e -
sch ich te so gut wie ke ine B e r ü c k s i c h t i g u n g gefunden . Bei d e r E r f o r s c h u n g 
d e r S k l a v e n w i r t s c h a f t ü b e r w i e g e n F r a g e n d e r S o z i a l s t r u k t u r (R. G ü n t h e r -
G. Schrot , Bemerkungen zur G e s e t z m ä s s i g k e i t in d e r . . . G e s e l l s c h a f t s o r d -
nung, Wiss. Z e i t s c h r i f t K a r l - M a r x - U n i v e r s i t ä t Leipzig, 1963, G e s e l l s c h a f t s -
und S p r a c h w i s s . R e i h e 1, 229-240 ; S t a e r m a n , K r i s e d e r S k l a v e n h a l t e r o r d -
nung, 1964, und d i e se lbe , B l ü t e z e i t d e r Sk l avenwi r t s cha f t , 1969), d e s V e r -
f a l l s d e r Sk lavenha l t e ro rdnung ( S t a e r m a n , K r i s e d e r Sk lavenha l t e ro rdnung , 
1964 und L ipsch iz , VDI 1955, 4, 63ff), d e r P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e (Maroti , 
Acta ant. 11, 1963, 1 -2 , 215-234; Mihaescu , Studii ^i c e r c . Ist. Veche IV, 3-4, 
1953, 525-539 und d e r s . , Studii ¡si c e r c . Ist Veche I, 2, 1950, 187-207) und 
d e r Ren tab i l i t ä t (Schrot , R e n t a b i l i t ä t d e r r ö m i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t , 1957). 
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ä'taerman befasst sich in ihren beiden grossen Monographien ( " K r i s e " und 
"Blütezei t " ) mit der Organisation der Aufsichtstätigkeit, sieht aber in den 
Führungssystemen der Agrarschri f ts te l ler nur besondere Formen der Aus-
beutung. Folglich legt sie, vor al lem in ihrem Werk " K r i s e " , den Schwer-
punkt auf die sozialen Konflikte und Gegensätze zwischen Sklavenhaltern und 
Sklaven. Sie fasst also die Sklavenwirtschaft pr imär als Zwangs- und Kon-
trol lsystem auf. Besonders günstig beurteilt sie (wie überhaupt die soziali-
stische Forschung) das "patr iarchal ische" Leitungssystem Catos. Bei ihrem 
starken ideologischen Einschlag vernachlässigt sie die Vielfalt der Wirklich-
keit. 
ä taerman-Trof imova , Die sklavenhalterischen Beziehungen in der frühen 
römischen Kaiserzeit (russ.), Moskau 1971, schliessen an die früheren Wer-
ke von Staerman an. Im Gegensatz dazu berücksichtigt dieses neue Werk fast 
ausschl iess l i ch Italien. Ein eigenes Kapitel ist auch der Sklaverei in der 
Landwirtschaft gewidmet. ätaerman-Trof imova (von Letz terer stammt nur 
Kap 9) kommen zu dem Ergebnis, dass in Landwirtschaft und Handwerk die 
Sklaverei nur für mitt lere und kleinere Unternehmen typisch gewesen sei . 
In Grossbetr ieben und auf Latifundien habe sie zwar auch exis t ier t , doch 
nur neben anderen Formen wie Lohnarbeit und Kolonat. Nach dem Rück-
gang der Sklavenwirtschaft hätten "die auf Selbstversorgung und Natural-
wirtschaft eingestellten Grossgrundbesitzer" ( lc) die beherrschende Position 
eingenommen. Ganz abgesehen davon, dass dies für die Grossunternehmen 
der Vieh- und Herden Wirtschaft nicht zutrifft, ist zu bemängeln, dass ent-
sprechende Einwände Kiechles und B r o c k m e y e r s nicht berücksichtigt wur-
den. Überhaupt gehen S taerman-Trof imova auf E r g e b n i s s e der modernen 
Forschung zu wenig ein. Die Abhandlungen ätaermans. Die Lage der Skla-
ven zur Zeit der römischen Republik (russ ), VDI 1963, 2, 80-99; Die Skla-
venfrage im römischen Imperium (russ ), VDI 1965, 1, 62-81 und Zur Klas-
senstruktur der römischen Gesellschaft (russ.) , VDI 1969, 4, 37-59 bringen 
gegenüber den eben besprochenen Werken nichts wesentlich Neues (ld), 
da es sich bei ihnen zumeist um Vorarbeiten für die 1971 erschienene Mo-
nographie handelt. Das gilt auch für A. L. K a c ' s Artikel über das Problem 
der Sklaverei bei Plautus und Cato (VDI 1964, 3, 81-90). Arbeiten mit rein 
philologischem bzw. kommentierendem Charakter , die nur zu Tei l f ragen 
der ländlichen Sklaverei Stellung nehmen, bieten V. I. Kuzischtschin, Zur Da-
tierung von Cato's "De agr i c . " (VDI 1966, 1, 54-67) und ders . , Das römi-
sche sklavenhalterische Landgut, 2. Jhd. v . u . Z . - 1. Jhd. u .Z. (russ.), Mos-
kau 1973, Maroti E. , Fer iae in familia (Zum Verständnis von Cato, De agric. 
138), abgedruckt in VDI 1970, 2, 60-64 , Serge jenko M. E . , Colum. 2, 12, 
7 -8 (Versuch eines Kommentars) ( le) , Frank T. , An Interpretation of Cato 
'Agric." 136, AmJournPhil. 54, 1933, 162-165 und Günther R., Kolonen und 
Sklaven in der Schrift 'de re rust 1 Columella's, in der Festschrif t für Alt-
heim (1968). Welskopf, Die Bedeutung der Arbeitsorganisation für die Ent-
wicklung der Produktivkräfte im Altertum, Jahrb. f. Wirtschaftsgesch. , III, 
Ber l in (Ost) 1973, 175-187 behandelt das Organisationssystem der Agrar -
schr i f t s te l l e r sehr am Rande (S. 183ff). Sie ver t r i t t die Auffassuhg, dass 
das Organisat ionssystem der mit Sklaven ausgestatteten Be t r i ebe "durch 
die Naturalwirtschaft behindert und nur für kleine oder mi t t lere Be t r i ebe 
geeignet (war), nicht aber für den Grossbe t r i eb" (S. 183), was aber nicht 
aus Quellen belegt wird. Zwischen Sklaven und fre ien Arbei tern sieht s ie 
einen qualitativen rechtlichen und sozialen Unterschied (S. 184f). 
Sergejenko befasst sich in seinem Werk über den vilicus (vgl. BCO IV, 1959, 
3, 154ff) mit drei Idealtypen des vil icus (Tyrann, Bummler , Habgieriger, 
S. 157). Seine Gegenüberstellung des vil icus, wie e r bei den Agrarschri f t -
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s te l le rn geschi lder t wird, und wie er (angeblich) wirklich war, ist problematisch, 
da se ine B e s c h r e i b u n g d e s r e a l e n v i l icus nicht i m m e r bez iehungsweise nicht 
i m m e r a u s r e i c h e n d auf Quel len b a s i e r t . E s darf a lso i n s g e s a m t fes tgeha l t en 
werden, d a s s die s o w j e t i s c h e und überhaupt die soz ia l i s t i s che a l t h i s t o r i s che 
F o r s c h u n g s ich nicht m e h r aus sch l i e s s l i ch mi t d e r antiken Sklaverei beschäf -
t igt , s o n d e r n d i e s e " in zunehmendem M a s s e im Kontext d e r a n d e r e n Abhän-
g i g k e i t s f o r m e n " ( l f ) s ieht . 
E in wich t iger F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d im Bere i ch de r n ich t soz ia l i s t i schen (lg) 
A g r a r g e s c h i c h t e i s t die v i l la ( rus t ica ) . B e r e i t s 1931 hat Car r ing ton , Studies 
in the C a m p a n i a n v i l l ae r u s t i c a e , JRS, 1931, llOff a r c h ä o l o g i s c h e s M a t e r i a l 
a u s g e w e r t e t , e b e n s o Day, A g r i c u l t u r e in the L i f e of P o m p e i , Ya le C l a s s . 
Stud. 1930, 131ff f ü r P o m p e i . S i rago , L ' I t a l i a a g r a r i a so t to T r a i a n o , 1958; 
Mansue l l i , Le v i l l e del mondo romano , 1958 und Skydsgaard, Nuove r i c e r c h e 
su l la vi l la r u s t i c a r o m a n a , 1969, suchen durch die Kombination von l i t e r a r i -
schen, ep ig raph i schen und a rchäo log ischen Quellen ein e inhei t l iches Bild de r 
v i l l a r u s t i c a R o m a n a zu gewinnen. Das kann m a n a l l e r d i n g s nicht von Dohr , 
I t a l i s che Gutshöfe , 1965 behaupten, der nur l i t e r a r i s c h e Quel len he ranz i eh t . 

F ü r v o r l i e g e n d e s T h e m a wich t iger a l s die v i l la r u s t i c a i s t d ie F r a g e , wel-
che A r t von A r b e i t s k r ä f t e n in we lchen Bez i ehungen und V e r h ä l t n i s s e n in 
r ö m i s c h e n G u t s b e t r i e b e n t ä t i g w a r e n . D a r ü b e r b e r i c h t e n in A n s ä t z e n d i e 
a l ten S tanda rdwerke (Rostovtzeff , Social and Economic His to ry of the Roman 
E m p i r e , F r a n k T . , E c o n o m i c Survey of Ancient Rome, I, 1933), a b e r auch 
neues te Werke wie F in ley , Ancient Economy, Berkeley 1973 (Kap. III M a s t e r s 
and S laves , 62ff und IV L a n d l o r d s and P e a s a n t s , 95ff), R. Mar t in , F a m i l i a 
r u s t i c a , Anna les l i t t é r a i r e s de l ' U n i v e r s i t é de Besancon, vol. 11, 1974, 267 
-297 und am Rande Duncan-Jones , The Economy of the Roman Empi re , 1974. 
L e t z t e r e r r e f l e k t i e r t auch k r i t i s c h die bei Columel la vorkommenden Mengen-
angaben. Z u m Studium d e r f r e i e n A r b e i t e r in d e r r ö m i s c h e n Landwi r t s cha f t 
e m p f i e h l t s i c h d i e L e k t ü r e von M a r t i n i , M e r c e n n a r i u s , 1958; M a c q u e r o n , 
Le t r a v a i l de s h o m m e s l i b r e s dans l ' an t iqui té romaine , 1958 und der me i s t en 
Werke von De R o b e r t i s , vo r a l l e m I l a v o r a t o r i l i b e r i ne l l e ' f a m i l i a e ' a z i e n -
da l i r o m a n e , SDHI 24, 1958ff. Wenig ü b e r die A r b e i t s k r ä f t e hat Dohr , I ta -
l i s c h e Gu t shö fe , 1965 (136-148) zu sagen . Sein Kap. V "Die A r b e i t s k r ä f t e " 
i s t m e h r oder wen iger ein Anhängsel . Die F r a g e der Sklavenbehandlung wird 
nur in wenigen Ze i l en angedeute t (2). 
Grundlegend zu r L a t i f u n d i e n f r a g e sind Tib i le t t i G., Lo svi luppo del la t i fondo 
in I t a l i a d a l l ' e p o c a g r a c c a n a al p r inc ip io de l l ' I m p e r o , in: R e l a z i o n i de l X 
C o n g r e s s o In t e rnaz iona le di Scienze s to r iche , 1955, II 237ff und White K. D., 
La t i fundia , Bul l . Ins t . C l a s s . Stud. 14, 1967, 62-79. T ib i l e t t i k o n f r o n t i e r t die 
L a t i f u n d i e n f r a g e m i t d e r po l i t i s chen Gesch ich te d e r A g r a r r e f o r m e n , White 
legt den N a c h d r u c k auf B e g r i f f s - und B e t r i e b s g r ö s s e n f r a g e n . 
Mit d e r W e i d e w i r t s c h a f t be i V a r r o im R a h m e n d e r i t a l i s c h e n W e i d e w i r t -
scha f t b e f a s s t s i ch Skydsgaard , T r a n s h u m a n c e in Ancient Italy, Anal. Rom. 
Inst. Dan. VII, Kopenhagen 1974, 7-36. Besonders instrukt iv ist d iese Abhand-
lung f ü r da s Studium d e r ca l les . Zur Arbe i t sorganisa t ion und zum Führungs -
s y s t e m be i den A c r a r s c h r i f t s t e l l e r n sind wohl d ie W e r k e von De R o b e r t i s 
White and B r o c k m e y e r a m e rg i eb ig s t en . In s e inem u m f a s s e n d e n Werk " L a -
vo ro e l a v o r a t o r i nel mondo r o m a n o " (1963) behandelt De R o b e r t i s in Kap. III 
die A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e d e r f r e i e n A r b e i t e r in den f a m i l i a e und weis t nach, 
d a s s schon in d e r f r ü h e n K a i s e r z e i t F r e i e und Sklaven in den f a m i l i a e zu-
s a m m e n a r b e i t e t e n . V ie l f ach war die t a t s ä c h l i c h e soz ia le Stellung d e r Skla-
ven in den f a m i l i a e g ü n s t i g e r a l s d ie d e r F r e i e n Kap. IV u n t e r s u c h t d ie 
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Arbei t sd i sz ip l in , vor a l lem die Gestal tung de r A r b e i t s - und F r e i z e i t de r 
Sklaven. White betitelt in seinem Werk "Roman Farming" (1970) sein 11. Ka-
pitel " P e r s o n n e l and Pe r sonne l Management" (S. 332ff); dabei behandelt e r 
vor a l lem Arbe i t s s t a tu s , Ar t de r Arbe i t sk rä f t e , A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e , A r -
bei tsmobi l i tä t und -e f f iz ienz . Zu Arbei t sorganisa t ion und Führungssys t em 
nimmt e r in Verbindung mit anderen Fragen auch Stellung in seinem Fes t -
sch r i f tbe i t r ag fü r Vogt "Roman Agricul tural Wr i t e r s I: Va r ro and his P r e -
d e c e s s o r s " , 1973, 439ff. Seine Ausführungen, auf fundier ten sozialpsycho-
logischen Erkenntn issen beruhend, bringen eine völlig neue Sicht der römi-
schen A g r a r s c h r i f t s t e l l e r . Mit Vors ich t sind a l l e r d i n g s s e ine Zahl - und 
Mengenangaben zu v e r w e r t e n . 
B r o c k m e y e r , Arbe i t so rgan i sa t ion und ökonomisches Denken in d e r Guts-
wi r t scha f t des r ö m i s c h e n Reiches, Diss . Bochum 1968, s te l l t se in Thema 
in den weiten Zusammenhang der römischen Sklavenforschung und zieht da-
bei auch marx i s t i sche L i te ra tu r heran (2a). Brockmeyer s tel l t die verschie-
denen Arten von Arbei t skräf ten und Arbei tsverhäl tnissen auf den römischen 
Gutsbe t r ieben (unter s t a r k e r Bezugnahme auf Columel la) d a r und be fa s s t 
sich dabei auch mit der str i t t igen Frage der Produktivität de r Sklavenwirt-
schaft . De r Pacht , de r politio und anderen Verd ingungsverhä l tn i ssen wird 
b r e i t e r Raum gewährt . Neben dem vil icus sind aus führ l i ch c h a r a k t e r i s i e r t 
auch die untergebenen Sklaven und die in der Weidewirtschaft tätigen Hirten. 
F r a g e n der Arbe i t sp la t zbeschre ibung Arbe i t s te i lung und Gruppenbildung 
werden - a l lerdings oft wenig ref lekt ier t und ohne theoret ische Fundierung -
angesprochen. Die Führungs- und Arbe i t skräf te de r verschiedenen Produk-
tionszweige sind ausreichend dargestel l t , auch die Vorgesetzten der unteren 
Führungsebene (praefecti, magis t r i operum etc.) werden berücksichtigt. Über-
sehen wurden jedoch die e r g a s t u l a r i i (Colum. 1, 8, 17), d e r a r m e n t a r i u s 
(Var ro 2, praef . 4. 2, 1, 18. 2, 5, 18), de r opilio (Cat. 56; V a r r o 2, p rae f . 4. 
2, 1, 18) wie auch der opilio vi l l icus (Colum. 7, 3, 13). Nachtei l ig is t , d a s s 
Brockmeyer diese Fragen nicht sys temat isch nach sachlichen Gesichtspunk-
ten, sondern nach Autoren behandelt hat. Zu bemängeln ist auch die geringe 
Beachtung der philologischen Methode. 
Von den Kommenta ren zu Cato sind besonders Mazzar ino , Introduzione al 
de ag r i cul tura di Catone, Rom 1952, und Thie lscher , Des Marcus Cato Be-
lehrung über die Landwir tschaf t , Berl in 1963, hervorzuheben. Nach Thiel-
scher se tz t sich Catos Text zusammen aus persönl ichen Anmerkungen und 
e iner biographischen Interpretat ion, was seine Kr i t ike r nicht i m m e r akzep-
t ie ren . Im g ros sen und ganzen sind aber seine Überse tzung und sein Kom-
men ta r fundier t . Skydsgaard, Var ro the Scholar: Studies in the F i r s t Book 
of V a r r o ' s 'De r e rus t i ca ' , Kopenhagen 1968, führt den Nachweis, dass Var-
r o s Informat ionen im a l lgemeinen b rauchba r se ien , wenn s i e auf e igenen 
Erfahrungen beruhen, weniger nützlich jedoch bei seinen oft unref lekt ier ten 
Übernahmen von anderen Autoren. Übersetzung und Kommen ta r von Colu-
me l l a ' s r e s rus t icae durch Ahrens (1972) gehen weit über die bei Philologen 
übliche P r a x i s hinaus. Ahrens e rweis t s ich nicht nur a l s sachvers tänd ige r 
Philologe und Interpret , sondern auch a ls Kenner der ag ra r i schen Materie. 
Manchmal a l le rd ings hat e r einige Passagen zu f r e i übe r se t z t (so zum Bei-
spiel in 1, 8, 19). 
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1. Leben und Werk der Agrarsdiriftsteller 

Cato's Werk 'de agri cultura' ist eigentlich "ein landwirtschaftl iches Lehr -
buch" E r hat zu einem belehrenden Vortrag gemacht, "was eigentlich ein 
Tagebuchblatt i s t " (2b). Sechs oder s ieben Güter müssen ihm zu eigen ge-
wesen sein: der väterliche Erbhof im Sabinischen, ein Ölgut von 120 iugera 
(30, 28 Hektar) (2c) mit zwei Kel tern (cap. 3, 5), ein Gut am Stadtrand von 
Rom (cap. 7 -9 ) , ein Ölgut von 240 iugera (60, 56 Hektar) mit fünf Ke l te rn 
(cap. 10), ein Weingut von 100 iugera (25, 23 Hektar) mit drei Keltern (cap. 
11). "Unsicher ist, ob der Bauplan für ein Vierkel terhaus (cap. 18-19) für 
ein sechstes Gut entworfen und ausgeführt worden i s t " (3). Als weiteres Gut 
ist ein solches mit sechs Keltern in cap. 145 genannt. Cato 's Güter liegen 
in der Gegend von Rom und in Kampanien. 
Im Vordergrund stehen bei ihm Oliven- und Weinbau. Die Olivenplantage 
hat eine optimale Betr iebsgrösse von 240, das Weingut von 100 iugera (cap. 
10-11). E s sind dies die beiden Kulturen, die zu Cato 's Zeit (und auch spä-
ter) in Mittelitalien am meisten einbringen und marktor ient ier t sind (3a). 

Cato, aus dem begüterten Landadel stammend (Kienast 135), der die Land-
wirtschaft a ls Wissenschaft betre ibt , geht es darum, durch bil l igen E in-
kauf und günstigen Absatz, durch den gezielten Einsatz und die effektive 
Ausbeutung der Arbeitskräfte möglichst viel Prof i t zu erwirtschaften (3b). 
Von den beschäftigten Sklaven wird dabei härteste Arbeit verlangt. Ihre Ver-
sorgung und Ernährung sind allerdings zufriedenstellend und der jeweiligen 
Arbeitsintensität angepasst (cap. 56: familiae cibaria, cap. 57: vinum familiae, 
cap. 58: pulmentarium familiae, cap. 59: vestimenta familiae). 
Während seines ganzen Lebens hat Cato an seinem Werk über die Landwirt-
schaft gearbeitet, zumindest vom 36. bis zum 70. Lebensjahr, also von 183 
bis 149 vor Christus. Vermutlich hat "ihm der Tod die Feder aus der Hand 
genommen" (4). Darum liegt bei seinem Werk keine endgültige Fassung vor, 
deswegen die vielen Wiederholungen im Text. 
Varro (116-27 vor Chr.) i6t in der sabinischen Stadt Reate geboren, wahr-
scheinlich aus einer Ri t ter famil ie stammend. Als Schüler des Philologen 
Stilo war er ein ausserordentlich gelehrter Mann. Neben mehreren wissen-
schaftlichen Werken, so auch über die Geschichte der lateinischen Sprache 
(de lingua Latina), schrieb e r ein Werk über die Landwirtschaft, die ' r e s 
rusticae' . E r begann es erst im 80. Lebensjahr und widmete es seiner Frau 
Fundania (4a). Seine drei " B ü c h e r " befassen sich mit Ackerbau, Viehzucht, 
Haustieren und der pastio villatica, der Haltung von Geflügel, Fischen, Vö-
geln, Wild und Bienen. E s treten mehrere Sprecher auf, die im Dialog ver-
schiedene Standpunkte vertreten (4b). Varro "will belehren, erhebt aber auch 
l i terar ische Ansprüche, die Cato ganz fern l iegen" (5). Den Stoff beschränkt 
er auf das Wesentliche und achtet auf s trenge Gliederung. E r gibt nicht 
"eine Fülle einzelner, knapper Rezepte, sondern al les ist eingereiht in das 


