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1 einleitung

1.1 Fragestellung

„Und wer wollte sie missen in seiner Erinnerung, die Zeit der großen Ernte, wenn der 
Wind in kleinen Wellen über die großen Roggenfelder läuft und die grau-grünlich sil-
bernen Halme und Ähren im Rhythmus bewegt. Nur ein paar heiße Julitage: die Ähren 
stehen gelb und stramm, dicht wie eine Bürste, von der die eintönig ratternden Maschi-
nen eine Bahn nach der anderen in ununterbrochener Rundfahrt abrasieren.“ 1

die beschreibung, die marion gräfin dönhoff vom ostpreußen ihrer Kindheit 
in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt, spiegelt sehr deutlich das fast 
schon romantische bild von den großen getreidetragenden ackerflächen ost- und 
Westpreußens wider, die, durch große gutsbesitzer bewirtschaftet, die ökonomi-
sche grundlage für diesen fruchtbaren landstrich an der ostseeküste zwischen 
Weichsel und memel darstellten. zugleich verweist die erinnerung der gräfin an 
ihre heimat ostpreußen, aus der sie 1944 vor der roten armee fliehen musste, auf 
die wechselvolle geschichte dieser gebiete, auf die Konflikte mit polen und damit 
auf die Forschungsdebatten der historiker um germanisierung und polonität der 
sogenannten Deutschen Ostgebiete bzw. der Ziemie Odzyskane.2

gerade das getreide spielt in dieser Forschungstradition eine bedeutende rolle: 
von deutschen wie polnischen Forschern wurde preußen als potenter getreideex-
porteur beschrieben, seine rolle gewissermaßen als versorger Westeuropas betont, 
als Kornlieferant, der die entwicklung einer protoindustrie in den niederlanden 
überhaupt erst möglich machte. die anfänge dieser lieferungen nach Westen wur-
den so weit wie möglich ins spätmittelalter zurückverlegt.3 und auch die entste-
hung einer arbeitsteiligen Wirtschaft wurde in diesem zusammenhang gesehen.4 

1 dönhoff, marion: im rhythmus der Jahreszeiten. in: schwarzer, alice: marion dönhoff. 
ein widerständiges leben. Köln 1996, s. 71–76, hier s. 74.

2 Ziemie Odzyskane bedeutet „wiedergewonnene gebiete“ und war in der volksrepublik polen 
die offizielle bezeichnung für diejenigen gebiete, die nach 1945 vom deutschen reich 
abgetrennt und dem polnischen staat angegliedert wurden.

3 vgl. z. b. hoszowski, stanisław: the polish baltic trade in the 15th–18th centuries. in: the 
polish academy of sciences (hrsg.): poland at the Xith international congress of historical 
sciences in stockholm. Warschau 1960, s. 150.

4 vgl. zu den verschiedenen sichtweisen samsonowicz, henryk: handel zagraniczny gdańska 
w drugiej połowie Xv wieku. in: przegląd historyczny 42,1 (1956), s. 283–352, hier: 
s. 351; samsonowicz, henryk: Über Fragen des landhandels polens mit Westeuropa im 
15./16. Jahrhundert. in: Fritze, Konrad, müller-mertens, eckhard und schildhauer, Johan-
nes (hrsg.): neue hansische studien. berlin 1970 (Forschungen zur mittelalterlichen 
geschichte 17.), s. 311–322, hier: s. 311 f.; naudé, Wilhelm: die getreidehandelspolitik 
der europäischen staaten vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, als einleitung in die preußische 
getreidehandelspolitik. band 1, acta borussica. denkmäler der preußischen staatsverwal-
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auf polnischer seite herrschte die tendenz vor, die bedeutung des polnischen 
getreides in diesem handel und die quasi naturgegebene ökonomische verbindung 
pommerellens und insbesondere danzigs zum polnischen hinterland herauszustrei-
chen.5

so entstand bereits seit der mitte des 19. Jahrhunderts das bild eines wichtigen 
getreideexporteurs an der ostseeküste: nämlich des „deutschordensstaats“ preu-
ßen, dem man schon für das 15. Jahrhundert diese rolle zuschrieb. mit großer 
selbstverständlichkeit wurde für das spätmittelalter getreide als erste in der reihe 
der „ostwaren“ angeführt, die im austausch gegen tuche, salz, gewürze usw. von 
Kaufleuten der hanse nach Westeuropa gebracht oder von westlichen Kaufleuten 
in preußen gekauft wurden.6 auch für den bruch in der mitte des 15. Jahrhun-
derts, den aufstand der preußischen stände gegen den deutschen orden mit dem 
folgenden 13-jährigen Krieg und der teilung preußens im 2. Thorner Frieden, 
spielte der getreidehandel angeblich eine wichtige rolle: die in den Acten der Stän-
detage Preußens7 dokumentierten beschwerden mit bezug zum getreidehandel, die 
vor allem von den städten vorgetragen wurden, legen die vermutung nahe, dass der 
umgang des ordens mit diesem zweig der preußischen Wirtschaft ein wesentlicher 
grund für die große unzufriedenheit der städte mit dem landesherrn gewesen sei.8

tung im 18. Jahrhundert herausgegeben von der Königlichen akademie der Wissenschaften. 
die einzelnen gebiete der verwaltung: getreidehandelspolitik. berlin 1896, s. 220 oder 
abel, Wilhelm: agrarkrisen und agrarkonjunktur. eine geschichte der land- und ernäh-
rungswirtschaft mitteleuropas seit dem hohen mittelalter. hamburg; berlin 1978, s. 29.

5 zum beispiel biskup, marian: handel wiślany w latach 1454–1466. in: rocznik dziejów 
statystycznych i gospodarczych 14 (1952), s. 155–199, hier: s. 179 oder samsonowicz: 
handel zagraniczny, s. 346 und 351 und vor allem smolarek, przemyslaw: gdansk, sein 
handel und seine schiffahrt vom 14.–17. Jahrhundert. in: hanse in europa: brücke zwi-
schen den märkten, 12.–17. Jahrhundert. Katalog der ausstellung des Kölnischen stadtmu-
seums, 9. Juni–9. september 1973. Köln 1973, s. 233–250, hier: s. 239 und biskup, 
marian: die polnisch-preußischen handelsbeziehungen in der ersten hälfte des 15. Jahr-
hunderts. in: heitz, gerhard und unger, manfred (hrsg.): hansische studien 1. berlin 
1961 (Forschungen zur mittelalterlichen geschichte 8.), s. 1–6, hier: s. 5.

6 vgl. z. b. hammel-Kiesow, rolf: die hanse. münchen 2004 (c. h. beck Wissen in der 
beck’schen reihe 2131.), s. 35–37 und 101 und dollinger, philippe: die hanse. 5. auflage. 
stuttgart 1998 (Kröners taschenausgabe 371.), s. 103 und 264 f.

7 acten der ständetage preußens unter der herrschaft des deutschen ordens. 5 bände hrsg. 
von max töppen. leipzig 1878–86; hier bände i und ii.

8 vgl. sarnowsky, Jürgen: die ständische Kritik am deutschen orden in der ersten hälfte des 
15. Jahrhunderts. in: Jähnig, bernhart (hrsg.): das preußenland als Forschungsaufgabe. 
eine europäische region in ihren geschichtlichen bezügen. Festschrift für udo arnold zum 
60. geburtstag, gewidmet von den mitgliedern der historischen Kommission für ost- und 
Westpreußische landesforschung. lüneburg 2000 (einzelschriften der historischen Kom-
mission für ost- und Westpreußische landesforschung 20.), s. 403–422, hier: s. 408–416; 
burleigh, michael: prussian society and the german order. an aristocratic corporation in 
crisis c. 1410–1466. cambridge u. a. 1984 (cambridgee studies in early modern history.), 
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insbesondere die polnische Forschung wies auch wiederholt darauf hin, dass die 
veränderungen in der agrarverfassung osteuropas ursächlich mit dem getreide-
handel zusammenhingen, der adligen schon im ausgehenden spätmittelalter eine 
gewinnmöglichkeit aufgezeigt habe, die diese nutzen wollten. so sei der adel dazu 
veranlasst worden, seine produktionskosten zu senken, indem er die bauern auf sei-
nem gebiet in leibeigenschaft drängte, um keine lohnkosten tragen zu müssen.9

trotz all dieser zuschreibungen und Thesen liegt eine umfassende quantitative 
studie zum getreideexport preußens im spätmittelalter bis heute nicht vor. die 
genannten Forschungshypothesen stützen sich vor allem auf einzelnachrichten,10 
ständetagsakten und chronikalische beschreibungen. erst für die neuzeit sind 
Quellen in umfangreicherer zahl vorhanden, so dass hier die entwicklung des 
getreidehandels genauer analysiert werden konnte.11 insgesamt liegt die vermu-
tung nahe, dass die neuzeitliche vorstellung von ost- und Westpreußen hier zurück 

s. 89–110 und czaja, roman: der handel des deutschen ordens und der preußischen 
stände – Wirtschaft zwischen zusammenarbeit und rivalität. in: nowak, zenon hubert 
(hrsg.): ritterorden und region – politische, soziale und wirtschaftliche verbindungen im 
mittelalter. thorn 1995 (ordines militares 8.), s. 111–123, hier: s. 111.

 9 so beispielsweise małowist, marian: Über die Frage der handelspolitik des adels in den 
ostseeländern im 15. und 16. Jahrhundert. in: hansische geschichtsblätter 1957 (75), 
s. 29–47 und auch abel: agrarkrisen, s. 114.

10 sehr häufig trifft man in der literatur auf die chronikalischen belege für das ablegen großer 
getreideexportierender Flotten aus danzig: 1392 mehr als 300 englische schiffe und ende 
des 15. Jahrhunderts 1.100 schiffe aus richtung holland und Flandern. sie dienen als indiz 
für die bedeutung des preußischen getreides in Westeuropa bei semrau, Franz: der getrei-
dehandel der deutschen hanse bis zum ausgang des mittelalters. dissertation, universität 
münchen, aschaffenburg 1911, s. 18 f.; smolarek: gdansk, s. 238 und 240 und Franz, 
günther: die geschichte des deutschen landwarenhandels. in: Franz, günther, abel, Wil-
helm und cascorbi, gisbert (hrsg.): der deutsche landwarenhandel. 1960, s. 46 ff.; jüngst 
wurden die belege angeführt von henn, volker: der hansische handel mit nahrungsmit-
teln. in: Wiegelmann, günter und mohrmann, ruth-e. (hrsg.): nahrung und tischkultur 
im hanseraum. münster; new York 1996 (beiträge zur volkskultur in nordwestdeutschland 
91.), s. 23–48, hier: s. 35 f.

11 als Quellen stehen für das 16. Jahrhundert unter anderem die sehr ergiebigen sundzolltabel-
len zur verfügung. studien zum getreidehandel des 16. Jahrhunderts sind etwa: mączak, 
antoni: der polnische getreideexport und das problem der handelsbilanz (1557–1647). in: 
bog, ingomar (hrsg.): der aussenhandel ostmitteleuropas 1450–1650. die ostmitteleuro-
päischen volkswirtschaften in ihren beziehungen zu mitteleuropa. Köln; Wien 1971, 
s. 28–46; north, michael: untersuchungen zur adligen gutswirtschaft im herzogtum preu-
ßen des 16. Jahrhunderts. in: vierteljahrsschrift für sozial- und Wirtschaftsgeschichte 70 
(1983), s. 1–20; north, michael: getreideanbau und getreidehandel im Königlichen preu-
ßen und im herzogtum preußen. in: zeitschrift für ostforschung 34 (1985), s. 39–47; 
north, michael: the export trade of royal prussia and ducal prussia, 1550–1650. in: hee-
res, W. g. (hrsg.): From dunkirk to danzig. shipping and trade in the north sea and the 
baltic, 1350–1850. hilversum 1988 (amsterdamse historische reeks. grote serie 5.), 
s. 383–390 und małowist, marian: the economic social development of the baltic 
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projiziert wurde und große getreideexporte bereits für eine zeit vorausgesetzt wur-
den, in der weder die landwirtschaft des deutschordenslandes leistungsfähig genug 
war, um eine regelmäßige versorgung Westeuropas zu übernehmen, noch die han-
delsverbindungen zwischen ost- und nordsee so ausgefeilt und verstetigt waren, 
dass preise und gewinnmargen so sicher waren, dass man sich auf ihrer grundlage 
verstärkt der getreideproduktion verschrieben hätte.12

erst vor kurzem hat roman czaja in einem artikel über die ostseeregion und 
insbesondere preußen in der europäischen Wirtschaft des 13. bis 15. Jahrhunderts 
konstatiert: „die Frage nach der rolle des getreides in preußen, übrigens ähnlich 
wie auch die Frage seiner bedeutung im handel zwischen dem ostseegebiet und 
dem Westen, hat bislang noch keine erschöpfende antwort erfahren.“13

die dort angesprochene bedeutung des getreidehandels zu ermitteln, macht 
sich die vorliegende studie zur aufgabe, und zwar vor allem in ökonomischer, aber 
auch politischer perspektive sowie in ihrer preußischen und europäischen dimen-
sion. dabei werden jedoch nicht erneut die ständeakten, handelsbestimmungen 
oder chroniken diskutiert. vielmehr wird anhand des vorhandenen geeigneten 
Quellenmaterials eine quantitative studie angefertigt, die sich auf diesem Wege 
grundlegend mit der Frage der bedeutung dieser handelssparte auseinandersetzt. 

zwei zentrale Komplexe lassen sich dabei aus dem überlieferten archivalischen 
material herausarbeiten: einerseits der umfang des getreideexports zu verschiede-
nen zeitpunkten, andererseits die geschichte der preise für getreide in preußen. 
diese aspekte werden in den beiden hauptteilen der arbeit dargelegt. die jeweils 
zugrunde liegenden methodischen Überlegungen und vorarbeiten aus der For-
schungsgeschichte werden dabei dem jeweiligen abschnitt vorangestellt. in einem 
abschließenden teil der arbeit werden die resultate dieser verschiedenen ansätze 
zusammengetragen und eine bewertung des getreidehandels in seiner bedeutung 
für preußen und nord- und Westeuropa unternommen. dabei wird auch gezeigt, 
wie preisreihen genutzt werden können, um die nur zu oft disparaten einzelzahlen 
aus anderen bereichen, wie etwa exportmengen, einzuordnen. zugleich mit der 
erarbeitung von zahlenmäßigen grundlagen für eine fundierte einschätzung von 

 countries from the 15th to the 17th centuries. in: economic history review 12 (1959), 
s. 177–189.

12 diese auffassung äußern bereits van tielhof, milja: de hollandse graanhandel, 1470–1570. 
Koren op de amsterdamse molen. den haag 1995 (hollandse historische reeks 23.), 
s. 231 f. und lesnikov, michail p.: beiträge zur baltisch-niederländischen handelsge-
schichte am ausgang des 14. und zu beginn des 15. Jahrhunderts. in: Wissenschaftliche 
zeitschrift der Karl-marx-universität leipzig; gesellschafts- und sprachwissenschaftliche 
reihe 7 (1957/58), s. 613–626.

13 czaja, roman: strefa bałtycka w gospodarce europejskiej w Xiii–Xv wieku ze szczególnym 
uwzględnieniem prus Krzyżackich. in: czaja, roman u. a. (hrsg.): ziemie polskie wobec 
zachodu. studia nad rozwojem średniowiecznej europy. Warschau 2006, s. 195–245, hier: 
s. 217. Übersetzung aus dem polnischen durch die verfasserin.
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umfang, entwicklung und bedeutung des handelszweigs werden auch die alten 
annahmen und ergebnisse der Forschung überprüft.

um dieser hauptfrage der arbeit nachgehen zu können, sind zunächst ver-
schiedenen teilfragen zu stellen. hinsichtlich ihrer bedeutung für preußen sind die 
absoluten und relativen exportmengen von getreide und ihr anteil an handel und 
schifffahrt von fundamentaler bedeutung. sodann stellt sich die Frage nach der 
herkunft des aus preußen exportierten Kornes. Kam es aus dem lande selbst oder 
wurde es anderswo angekauft und dann reexportiert? die beteiligung des deut-
schen ordens an dieser handelssparte ist außerdem zu klären. es soll auch nach 
anhaltspunkten gesucht werden, ob und wann preußischer oder polnischer adel im 
getreideexport einen anreiz sahen, ihre agrarischen unternehmungen auszuweiten 
und dazu bauern in leibeigenschaft zu bringen. sowohl für preußen wie auch für 
Westeuropa ist die Frage wesentlich, wie regelmäßig preußische Kaufleute getreide 
exportierten. Wie leistungsfähig war die preußische landwirtschaft? und welche 
regionen fungierten überhaupt als absatzmärkte für preußisches Korn?

die preisgeschichte im zweiten teil der arbeit liefert schließlich die grundlage 
für weitere antworten: Wie gestaltete sich die entwicklung der getreidepreise in 
preußen über einen längeren zeitraum und was sagt diese über die Konjunkturver-
läufe im agrarbereich aus? Wie verhalten sich die preußischen preise im vergleich 
zu denen anderer länder? die geschichte der preise ermöglicht so aussagen über 
zeiträume, in denen quantitative Quellenbelege fehlen und sie hilft, die vorhande-
nen daten zueinander ins verhältnis zu setzen.

die eingrenzung der studie auf das 15. Jahrhundert ergibt sich zum einen aus 
der Quellenlage: vor 1400 liegen aus preußen kaum quantitativ auswertbare Quel-
len vor. allgemein ist die Überlieferung in dieser zeit eher dünn, so dass auch für 
eine preisgeschichte vor dem 15. Jahrhundert kaum ausreichendes material vorhan-
den ist. zum anderen ergibt sich der betrachtete zeitraum aus der Fragestellung, ist 
es doch das 15. Jahrhundert, in dem in zusammenhang mit dem aufstieg danzigs 
vom beginn der großen getreideexporte die rede ist. und schließlich schienen 
gerade diese hundert Jahre der preußischen geschichte, mit der schlacht bei tan-
nenberg und dem 2. Thorner Frieden durch zwei große, von der Forschung als 
brüche interpretierte ereignisse geprägt, ein interessanter zeitraum, um eventu-
elle Wandlungen in der ökonomischen lage preußens beobachten zu können: mit 
tannenberg wird in der regel der beginn des wirtschaftlichen niedergangs der 
preußischen gebiete verbunden. nach dem 2. Thorner Frieden und der auftei-
lung preußens in zwei gebiete, von denen eines dem polnischen König unterstellt 
war, verstärkte sich unter umständen der handel zwischen danzig und polnischen 
städten. inwiefern lassen sich diese brüche anhand der daten aus dem getreide-
handel nachvollziehen? mit anderen Worten: bestätigen sie sich auch in dieser hin-
sicht als brüche?

eine Klärung soll noch vorab vorgenommen werden: der im titel und in der 
studie gebrauchte begriff Preußen bezieht sich zunächst auf das vom deutschen 
orden beherrschte gebiet um die mündungen von Weichsel und memel und für 
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die zeit nach 1466 auf die beiden entstandenen landesteile, das sogenannte König-
liche Preußen und das verbliebene ordensgebiet.

1.2 historischer hintergrund

das 15. Jahrhundert war für preußen vor allem gekennzeichnet durch den Konflikt 
mit polen sowie durch das erstarken der stände gegenüber dem landesherrn deut-
scher orden und ihren schließlichen abfall von diesem.

im laufe des 13. Jahrhunderts war im Kontext des fortschreitenden landesaus-
baus der gebiete östlich der elbe und der mission slawischer und baltischer völ-
ker im ostseeraum in preußen und livland ein gebiet entstanden, das der herr-
schaft des deutschen ordens unterstand. die wirtschaftlichen grundlagen für 
entwicklung und ausbau preußens wurden durch die sukzessive ansiedlung von 
bauern zu deutschem oder prußischem recht gelegt, die dem orden abgaben und 
schwarwerksdienste schuldeten. eine struktur von Komtureien und Ämtern diente 
dem orden zur verwaltung dieser landstriche. gleichzeitig entwickelten sich ver-
schiedene kleinere und größere städte, die als wirtschaftliche zentren fungierten. 
die sechs größten dieser städte, nämlich danzig, elbing, marienburg, Thorn, 
braunsberg und Königsberg gehörten der hanse an und waren – in mehr oder 
weniger starkem maße – in ein nordeuropäisches handelssystem integriert. auch 
der orden verfügte über eine funktionierende eigenwirtschaft. eigens dafür zustän-
dige amtsträger, die schäffer und großschäffer, engagierten sich im überregionalen 
und im Fernhandel.14 bereits im 14. Jahrhundert erlebte preußen so seine vielzi-
tierte „blütezeit“.15

allerdings hatte das vordringen des deutschen ordens in den ostseeraum die 
grundlage für Konflikte mit lokalen herrschern gelegt, allen voran mit polen bzw. 
polen-litauen, das dem orden ab 1386 als vereintes herrschaftsgebiet entgegen-
trat. 1410 kam es zum ersten in einer reihe von Kriegen, der in der niederlage von 
tannenberg bzw. grunwald seinen vorläufigen höhe- bzw. aus ordensperspektive 
seinen tiefpunkt erreichte. es folgten weitere kriegerische auseinandersetzungen in 
den Jahren 1421/1422 und 1431–1435. zudem wurde auch das preußische gebiet 
nicht von den hussiten verschont. all diese ereignisse führten zu einer starken 
beeinträchtigung des Wirtschaftslebens. verwüstung und brandschatzung setzten 
der landwirtschaft stark zu. zudem zogen die in Friedensverträgen vereinbarten 
Kontributionszahlungen sowie die enormen Kosten der Kriegsführung, vor allem 
durch die dafür engagierten söldner, entscheidende Konsequenzen nach sich für 
das preußische geldwesen, wie für das Wirtschaftsleben allgemein.16

14 vgl. sarnowsky, Jürgen: der deutsche orden. münchen 2007 (c. h. beck Wissen in der 
beck’schen reihe 2428.), s. 31 ff.

15 vgl. ebd., s. 50.
16 vgl. carsten, Francis l.: die entstehung preußens. Köln; berlin 1968, s. 89 und sar-

nowsky: deutscher orden, s. 94 ff.
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im inneren preußens waren die stände – vor allem die städte – zu größerem 
selbstbewusstsein gelangt. gerade der große Finanzbedarf des landesherrn zwang 
ihn, den ständen auf stände- und städtetagen gehör und eine gewisse mitspra-
che einzuräumen. der aufbrechende Konflikt angesichts der unzufriedenheit der 
stände mit der ordenspolitik auch in wirtschaftlicher hinsicht und hier unter 
anderem bezüglich des getreideexports resultierte schließlich in der gründung 
des preußischen bundes durch die vertreter von städten und ritterschaft, der 
sich im 13-jährigen Krieg (1454–1466) preußens gegen polen auf die seite polens 
schlug.17 nach diesem langen Konflikt, der mit der niederlage des deutschen 
ordens endete, wurde preußen im 2. Thorner Frieden geteilt. der westliche teil, 
in dem der preußische bund sehr stark war und der sich schon eingangs des Krie-
ges polen unterworfen hatte, wurde als Preußen Königlichen Anteils der polnischen 
Krone unterstellt. der östliche teil mit Königsberg verblieb beim orden, welcher 
aber auch für dieses gebiet dem polnischen König weitere zugeständnisse machen 
musste. im letzten drittel des 15. Jahrhunderts fällt der ökonomisch eher schwache 
östliche teil preußens in seiner bedeutung deutlich ab gegen den westlichen. die 
gebiete um die wirtschaftlich starken städte danzig und Thorn konnten sich nun 
in zeiten relativen Friedens und mit einer weitgehenden autonomie in wirtschaft-
lichen Fragen weiter entwickeln.18

diese studie zum getreidehandel widmet sich also einem durch Krieg gepräg-
ten Jahrhundert. die auswirkungen dieser Konflikte auf die ökonomischen daten 
sind zuweilen deutlich abzulesen und immer im hinterkopf zu behalten. der deut-
sche orden wird wohlgemerkt als ein akteur unter vielen betrachtet, ist doch nicht 
die ordenswirtschaft gegenstand der untersuchung. großen einfluss auf die öko-
nomischen zusammenhänge im land hatten jedoch nicht nur die ereignisse in 
preußen selbst. natürlich ist der gesamte historische rahmen zu betrachten und 
als mitglieder der hanse waren die städte, wie das ganze gebiet – denn der deut-
sche orden hatte innerhalb der hanse als einziger landesherr eine sonderstellung 
inne – auch von den entscheidungen und Konflikten der hanse betroffen.19 die 
Fahr- und exportverbote, die hier vor allem auswirkungen hatten, werden weiter 
unten noch erläutert.20

die strukturellen veränderungen auf europäischer ebene, die preußen wie den 
gesamten hansichen handel betrafen, waren vor allem das weitere vordringen hol-
ländischer Kaufleute in die ostsee, die ihre wendischen Kollegen im zwischenhan-
del und die preußischen beim transport ihrer Waren ablösten. auch das zuneh-
mende engagement der engländer im ostseeraum war ein hansisches problem, 
dem unter anderem von den danziger Kaufleuten durch die ablehnung von pri-
vilegien und rechten für die englischen Kaufleute begegnet wurde. ein englisch-

17 vgl. sarnowsky: deutscher orden, s. 98 ff.
18 vgl. ebd., s. 102 ff.
19 vgl. dollinger: hanse, s. 166 ff.
20 vgl. dazu Kapitel 2.2.4.6.
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hansischer Krieg 1469 war die Folge. Weitere schwierigkeiten in island oder now-
gorod oder mit dem vordringen oberdeutscher Kaufleute in den hanseraum sind 
im zusammenhang des getreidehandels weniger relevant.21

insgesamt ist das 15. Jahrhundert auch für die hanse von Krisen und Konflik-
ten geprägt, die als historischer hintergrund für die zu untersuchenden zusam-
menhänge verstanden werden müssen.

1.3 Forschungsstand

obwohl das Thema getreidehandel in einer vielzahl von Forschungen und dar-
stellungen tangiert wird, existiert eine eigene studie zu dieser wichtigen handels-
sparte für preußen bislang nicht22 – so auch keine, deren aussagen zum getreide-
handel auf quantifizierbaren daten fußen. gerade auch der Frage des tatsächlichen 
umfangs des handels widmeten sich bislang nur wenige autoren. eine systema-
tische analyse der Wirtschaft des gesamten ordenslandes wurde bislang ebenfalls 
nicht geschrieben, sondern vor allem vielfältige einzelfragen untersucht.23 auf-
grund der vielzahl von arbeiten, die einzelaspekte behandeln, kann im Folgenden 
kein anspruch auf vollständigkeit erhoben werden; die zentralen Werke sollen aber 
in einem kurzen historiographischen Überblick beachtung finden, der um einen 
knappen abriss des Forschungsstandes ergänzt wird.

die für die vorliegende arbeit grundlegende literatur lässt sich forschungsge-
schichtlich in verschiedene phasen gliedern. in der ersten phase entstanden arbei-
ten zum hansischen und europäischen handel mit getreide allgemein. sie stam-
men aus der zweiten hälfte des 19. oder vom anfang des 20. Jahrhunderts und 
stellen den beginn der auseinandersetzung deutscher geschichtsforschung mit dem 
Thema dar. die studien, die zum teil von nationalen interessen beeinflusst sind, 
legten die grundlagen für viele antworten, sind aber der eher positivistischen For-
schungstradition ihrer zeit verhaftet.24 auch arbeiten zur allgemeinen preußischen 
oder danziger geschichte, wie die von hirsch oder simson, erbrachten wertvolle 

21 vgl. hammel-Kiesow: hanse, s. 98 ff.
22 im gegensatz zu livland, für das Jorma ahvenainen eine vor allem qualitativ-deskriptive 

untersuchung vorgelegt hat: ahvenainen, Jorma: der getreidehandel livlands im mittelal-
ter. helsinki-helsingfors 1963.

23 eine ausnahme stellt die arbeit von sarnowsky zur Wirtschaftsführung des deutschen 
ordens dar, der aber diese institution und ihre strukturen in den vordergrund stellt: sar-
nowsky, Jürgen: die Wirtschaftsführung des deutschen ordens in preußen (1382–1454). 
Köln; Weimar; Wien 1993 (veröffentlichungen aus den archiven preußischer Kulturbesitz 
34.).

24 naudé, Wilhelm: deutsche städtische getreidehandelspolitik vom 15.–17. Jahrhundert mit 
besonderer berücksichtigung stettins und hamburgs. leipzig 1889; naudé: getreidehan-
delspolitik i oder semrau: getreidehandel.
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grundlagen.25 zentral ist aus diesem zeitraum außerdem die studie von lauffer, 
die sich als eine der wenigen mit dem umfang des danziger handels auf grundlage 
einiger pfahlkammerbücher befasst.26 aus diesem zeitabschnitt liegen noch keine 
polnischen arbeiten zum Thema vor.

die zweite phase, aus der Forschungsliteratur zum Thema dieser arbeit stammt, 
ist die zwischen beiden Weltkriegen. mit deutlich revisionistischem hintergrund 
entstanden damals untersuchungen, die in vielerlei hinsicht mit vorsicht zu genie-
ßen sind, die aber bezüglich der den Quellen entnommenen sachverhalte doch hilf-
reich sein können. Überbetont wird hier in der regel die „kulturbringende“ rolle 
des deutschen ordens und der deutschen siedler, ja der „deutsche charakter“ des 
preußischen gebietes allgemein sowie die herausragende ökonomische entwick-
lung preußens auf dieser grundlage.27

nach dem zweiten Weltkrieg wurde dann auch auf polnischer seite verstärkt 
zu einzelaspekten der preußischen Wirtschaft gearbeitet, wobei hier einerseits 
mit tendenzen gerechnet werden muss, die polonität der Ziemie Odzyskane, der 
wiedergewonnenen gebiete, herauszustreichen und andererseits mit dem einfluss 
materialistischer geschichtstheorie, der sich gerade bei wirtschaftshistorischen Fra-
gestellungen bemerkbar macht. dennoch sind sie wertvoll, da sie eine erste inten-
sive – und in bestimmten bereichen die einzige – auseinandersetzung mit ökono-
mischen Fragen bieten.28 zentrale arbeiten zum Thema aus dieser zeit stammen 

25 hirsch, theodor: danzigs handels- und gewerbsgeschichte unter der herrschaft des deut-
schen ordens. leipzig 1858; simson, paul: geschichte der stadt danzig in 4 bänden. von 
den anfängen bis 1517. danzig 1913; toeppen, max: topographisch-statistische mitthei-
lungen über die domänen-vorwerke des deutschen ordens in preußen. in: altpreußische 
monatsschrift 7 (1870), s. 412–486; oesterreich, herrmann: die handelsbeziehungen der 
stadt thorn zu polen. in: zeitschrift des Westpreußischen geschichtsvereins 28 (1890), 
s. 1–91; sattler, carl: der staat des deutschen ordens in preußen zur zeit seiner blüte. in: 
historische zeitschrift 49 (1883), s. 229–260 und sattler, carl: die hanse und der deut-
sche orden in preussen bis zu dessen verfall. in: hansische geschichtsblätter (1884), 
s. 67–84.

26 lauffer, victor: danzigs schiffs- und Waarenverkehr am ende des Xv. Jahrhunderts. in: 
zeitschrift des Westpreußischen geschichtsvereins 33 (1894), s. 1–44. näheres dazu siehe 
Kapitel 2.1.2.

27 so etwa ostwald, paul: die wirtschaftliche entwicklung preußens unter dem deutschen 
ritterorden. berlin-schöneberg 1919; maass, Walter: der Königsberger und preußische 
handel bis 1410 im rahmen der allgemeinen handelsbedingungen. dissertation, Königs-
berg i. pr. 1926 oder Krannhals, detlev: die rolle der Weichsel in der Wirtschaftsgeschichte 
des ostens. in: Winkel, richard (hrsg.): die Weichsel: ihre bedeutung als strom und schif-
fahrtsstraße und ihre Kulturaufgabe. leipzig 1939 (deutschland und der osten 13.), 
s. 77–152.

28 beispielsweise małowist, marian: podstawy gospodarcze przywrócenia jedności państwowej 
pomorza gdańskiego z polską w Xv wieku. in: przegląd historyczny 45 (1954), s. 141–
187; małowist, marian: les produits de la baltique dans le commerce internationale au Xvie 
siècle. in: revue du nord Xlii (1960), s. 175–206; mączak, antoni und samsonowicz, 
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vor allem von marian biskup und henryk samsonowicz, die sich auch quantitativ 
mit der Frage des preußischen oder danziger handels auseinandergesetzt haben.29 
davon wird unten noch zu sprechen sein. 

auf deutscher seite war der zugang zu den in polen liegenden Quellen fast 
ausschließlich für historiker der ddr gegeben, die sich jedoch nur vereinzelt zu 
Themen der preußischen Wirtschaft äußerten. vor allem Walter stark und Johan-
nes schildhauer sind hier von bedeutung.30 ein anderer Forscher aus dem osten 
europas, dessen arbeiten für eine untersuchung des getreidehandels relevant sind, 
ist der sowjetische historiker michail lesnikov.31 in der bundesrepublik war vor 
allem über das in göttingen gelagerte historische staatsarchiv Königsberg, das ins-
besondere das archiv des deutschen ordens enthält, Forschung zu Themen des 
ordenslandes möglich. dabei standen auch Fragen zu Wirtschaft und verwaltung 
des deutschen ordens im vordergrund.32

auch in jüngerer zeit hat die Wirtschaft des ordenslandes einige beachtung 
erfahren. erfreulich sind vor allem die wachsende polnisch-deutsche zusammen-
arbeit und die stärkere rezeption polnischer Forschung von deutscher seite, – die 

henryk: la zone baltique, l’un des éléments du marché européen. in: acta poloniae histo-
rica 11 (1965), s. 71–99 und andere.

29 zentral sind in diesem zusammenhang vor allem: biskup: handel wiślany; biskup, marian: 
z problematiky handlu polsko-gdańskiego drugiej półowy Xv w. in: przegląd historyczny 
45 (1954), s. 390–407; samsonowicz: handel zagraniczny; samsonowicz, henryk: struk-
tura handlu gdańskiego w pierwszej połowie Xv wieku. in: przegląd historyczny 53 (1962), 
s. 695–715 und samsonowicz, henryk: untersuchungen über das danziger bürgerkapital 
in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts. Weimar 1969 (anhandlungen zur handels- und 
sozialgeschichte 8.).

30 stark, Walter: die danziger pfahlkammerbücher (1468–1476) als Quelle für schiffs- und 
Warenverkehr zwischen den wendischen hansestädten und danzig. in: lachs, Johannes 
(hrsg.): rostocker beiträge 1. regionalgeschichtliches Jahrbuch der mecklenburgischen see-
städte. rostock 1966, s. 57–78; stark, Walter: lübeck und danzig in der zweiten hälfte des 
15. Jahrhunderts. untersuchungen zum verhältnis der wendischen und preußischen hanse-
städte in der zeit des niedergangs der hanse. Weimar 1973 (abhandlungen zur handels- 
und sozialgeschichte 11.) oder etwa schildhauer, Johannes: zum Warenhandel danzigs mit 
den wendischen hansestädten im ausgehenden 15. und im 16. Jahrhundert. in: Wissen-
schaftliche zeitschrift der ernst-moritz-arndt-universität greifswald 18; gesellschaftliche 
und sprachwissenschaftliche reihe nr. 3/4; t. 1 (1969), s. 139–151.

31 hier vor allem lesnikov: baltisch-niederländische handelsgeschichte.
32 beispielsweise böhnke, Werner: der binnenhandel des deutschen ordens in preußen und 

seine beziehungen zum außenhandel um 1400. in: hansische geschichtsblätter 80 (1962), 
s. 26–95; Jähnig, bernhart: zur Wirtschaftsführung des deutschen ordens in preußen vor-
nehmlich vom 13. bis zum frühen 15. Jahrhundert. in: arnold, udo (hrsg.): zur Wirt-
schaftsentwicklung des deutschen ordens im mittelalter. marburg/lahn 1989 (Quellen 
und studien zur geschichte des deutschen ordens 38.), s. 113–147 und maschke, erich: 
die schäffer und lieger des deutschen ordens in preußen. in: Wieser, Klemens und 
arnold, udo (hrsg.): erich maschke. domus hospitalis theutonicorum. bonn – godes-
berg 1970 (Quellen und studien zur geschichte des deutschen ordens 10.), s. 69–103.
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leider aber immer noch allzu oft an der sprachbarriere scheitert. zu nennen sind 
hier vor allem roman czaja und Jürgen sarnowsky, die beide zahlreiche arbeiten 
zu Wirtschaft und ständen des deutschordensstaates verfasst haben,33 aber auch 
marian dygo und andere.34 ihre studien liefern wertvolle grundlagen vor allem für 
die einordnung der bedeutung des getreidehandels. hervorzuheben ist außerdem 
die auseinandersetzung mit der preußischen münzpolitik durch oliver volckart, 
die vor allem für den zweiten hauptteil dieser arbeit wesentlich ist.35

in die betrachtung von Fragen des preußischen handels sind natürlich auch die 
in diesem zusammenhang zentralen arbeiten der hanseforschung einzubeziehen.36 

33 czaja, roman: preußische hansestädte und der deutsche orden. ein beitrag zu den bezie-
hungen zwischen stadt- und landesherrschaft im späten mittelalter. in: hansische 
geschichtsblätter 118 (2000), s. 57–76; czaja, roman: die wirtschaftliche lage des 
ordenslandes preußen und die entwicklung der europäischen Wirtschaft im 13.–15. Jahr-
hundert. in: dygo, marian, gawlas, sławomir und grala, hieronim (hrsg.): ostmitteleu-
ropa im 14.–17. Jahrhundert – eine region oder region der regionen? Warschau 2003, 
s. 103–113; czaja: städte; czaja, roman: handelsbeziehungen der großschäffer des deut-
schen ordens zu den preußischen städten am anfang des 15. Jahrhunderts. in: Jörn, nils, 
Kattinger, detlef und Wernicke, horst (hrsg.): „Kopet uns werk by tyden“. beiträge zur 
hansischen und preußischen geschichte. Walter stark zum 75. geburtstag. schwerin 1999, 
s. 201–209; sarnowsky: Kritik; sarnowsky: Wirtschaftsführung und sarnowsky, Jürgen: die 
entwicklung des handels der preußischen hansestädte im 15. Jahrhundert. in: nowak, 
zenon hubert und tandecki, Janusz (hrsg.): die preußischen hansestädte und ihre stel-
lung im nord- und ostseeraum des mittelalters. thorn 1998, s. 51–78.

34 dygo, marian: die münzpolitik des deutschen ordens in preußen in der ersten hälfte des 
15. Jahrhunderts. Warschau 1987 (Fasciculi historici 14.); dygo, marian: the teutonic 
order in prussia as an agricultural, industrial and commercial entrepreneur in the 14th–15th 
centuries. in: cavaciocchi, simonetta (hrsg.): l’impresa, industria, commercio, banca, secc. 
Xiii–Xviii. atti della „ventiduesima settimana die studi“, 30 aprile–4 maggio. Florenz 
1991, s. 873–879; dygo, marian: strukturen und Konjunkturen in der Wirtschaft der ost-
mitteleuropäischen länder im 14.–15. Jahrhundert. in: dygo, marian, gawlas, sławomir 
und grala, hieronim (hrsg.): ostmitteleuropa im 14.–17. Jahrhundert – eine region oder 
region der regionen? Warschau 2003, s. 61–80 und von internationaler seite zum beispiel 
burleigh: society.

35 volckart, oliver: die münzpolitik im ordensland und herzogtum preußen von 1370 bis 
1550. Wiesbaden 1996 (Quellen und studien des deutschen historischen instituts War-
schau 4.).

36 allen voran dollinger: hanse; hammel-Kiesow: hanse oder etwa Jenks, stuart: der hansi-
sche salzhandel im 15. Jahrhundert im spiegel des danziger pfundzollbuchs von 1409. in: 
elkar, rainer et al. (hrsg.): „vom rechten maß der dinge“. st. Katharina 1996 (sachüber-
lieferung und geschichte 17.), s. 257–284; Jenks, stuart: england, die hanse und preußen: 
handel und diplomatie 1377–1474. Köln ; Wien 1992 (Quellen und darstellungen zur 
hansischen geschichte n.F. 38); Jahnke, carsten: pfundzollrechnungen im ostseeraum. 
bestand und Fragen der auswertung. in: nowak, zenon hubert und tandecki, Janusz 
(hrsg.): die preußischen hansestädte und ihre stellung im nord- und ostseeraum des mit-
telalters. thorn 1998, s. 153–170.
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und gerade für die Frage nach der bedeutung preußischen getreides in Westeu-
ropa nicht zu vergessen sind die niederländische, französische und angelsächsische 
Forschung, die für die entwicklung der Fragestellung dieser arbeit wesentliche 
impulse geliefert haben. denn in diesen arbeiten wird schon seit längerem die 
zentrale bedeutung des Fernhandels mit getreide für die versorgung Westeuropas 
angezweifelt.37 abgesehen vom konkreten regionalen und zeitlichen bezug muss 
natürlich auch die diskussion um agrargeschichte allgemein, um die agrarkrise, 
getreidepreise usw. in die vorliegende arbeit einfließen.38

die genannten Forscher haben bereits viele aspekte des preußischen getreide-
handels behandelt. der Forschungsstand zu diesem Thema wurde erst in jüngerer 
zeit von volker henn und roman czaja zusammengefasst.39 verschiedene aspekte 
der Forschungsdiskussion wurden einleitend bereits genannt. allen voran wurde die 
Frage der bedeutung des getreidehandels diskutiert. ging man ursprünglich von 
einer ausgesprochen wichtigen rolle des handels mit getreide im preußischen und 
hansischen handel aus,40 vertrat michail lesnikov die ansicht, diese sparte und 
insbesondere der handel in richtung der niederlande seien für das spätmittelalter 
weit überschätzt worden.41 doch auch diese position fand Widerspruch, da marie-
Jeanne tits-dieuaide durchaus ein reges interesse an ostseegetreide in Flandern 
und brabant belegen konnte.42

um diese Frage nach der bedeutung des getreidehandels zu beantworten, sind 
aber zahlen zu dessen umfang nötig. diese wurden bislang von lauffer, samsono-
wicz und biskup geliefert und wiederum in richtung auf die große relevanz des 
getreidehandels interpretiert.43

37 van der Wee, herman: the growth of the antwerp market and the european economy, 
3 bde. paris; löwen; den haag 1963; tits-dieuaide, marie-Jeanne: la formation des prix 
céréaliers en brabant et en Flandre au Xve siècle. brüssel 1975; unger, richard W.: Feeding 
low countries towns: the grain trade in the Fifteenth century. in: revue belge de philo-
logie et d’histoire 77, 2 (1999), s. 329–358 und vor allem van tielhof, milja: graanhandel.

38 slicher van bath, bernard h.: Yield ratios, 810–1820. Wageningen 1963 (landbouwhoge-
school. afdeling agrarische geschiedenis bijdragen 10.); abel: agrarkrisen; persson, Karl 
gunnar: grain markets in europe, 1500–1900. integration and deregulation. cambridge 
1999 (cambridge studies in modern economic history 7.); Franzén, bo und söderberg, 
Johan: svenska spannmålspriser under medeltiden i ett europeiskt perspektiv. in: historisk 
tidskrift 126,2 (2006), s. 189–214 bzw. auch unger, richard W.: thresholds for market 
integration in the low countries and england in the fifteenth century. in: armstrong, lawrin, 
elbl, ivana und elbl, martin m. (hrsg.): money, markets and trade in late medieval 
europe. essays in honour of John h. a. munro. leiden 2007 (later medieval europe 1.).

39 henn: nahrungsmittel und czaja: strefa bałtycka.
40 so naudé: getreidehandelspolitik i, s. 207 ff. oder samsonowicz: struktura, s. 709.
41 lesnikov: baltisch-niederländische handelsgeschichte, s. 626.
42 vgl. tits-dieuaide: Formation, s. 239 ff.
43 vgl. lauffer: danzig, s. 7 ff.; samsonowicz: handel zagraniczny, s. 290 ff.; samsonowicz: 

bürgerkapital, s. 30 ff. und biskup: handel wiślany, s. 176 ff.
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im hansischen Kontext wurden als träger des handels mit getreide vor allem 
Kaufleute aus ostseestädten identifiziert, wobei erst sukzessive auch preußische 
Kaufleute ins spiel kamen.44 hatten lübecker Kaufleute zunächst als zwischen-
händler fungiert, handelten die preußen zunehmend direkt mit den Kaufleuten der 
zielhäfen.45 ab mitte des 15. Jahrhunderts ist vom eindringen holländischer und 
englischer Kauffahrer ins baltikum auszugehen, die den preußen handelsträger-
schaft und transport aus der hand nahmen.46

die zielhäfen, die man mit Korn ansteuerte, wurden schon ende des 19. Jahr-
hunderts beschrieben: wendische und andere hansestädte, skandinavien, england, 
schottland, nordfrankreich und vor allem die niederlande.47 die herkunft des 
aus preußen exportierten getreides wurde mit Westpreußen, Kujawien und maso-
wien angegeben, wobei auch hier eine debatte darüber existiert, wie früh polni-
sches getreide in größeren mengen über danzig ausgeführt wurde. die diskus-
sion wurde jüngst nochmals von roman czaja zusammengefasst und dahingehend 
beantwortet, dass eingangs des Jahrhunderts getreide aus dem Weichselgebiet, dem 
Kulmerland und dem preußischen oberland um christburg exportiert wurde. pol-
nisches getreide kam in größerem umfange erst ab der zweiten hälfte des 15. Jahr-
hunderts und dann auch nur aus Westpolen.48

daneben gibt es eine reiche literatur über die Fragen der handelsorganisation 
sowie der schifffahrt und des Warentransports.49 auch die beteiligung des deut-
schen ordens am handel wurde untersucht und diskutiert. diese aspekte haben 
jedoch nur eine untergeordnete bedeutung für diese studie.

aktuelle diskussionen sind etwa die um den beginn der entwicklung des 
handels mit massengut in größerem maßstab50 oder auch die Frage nach einer 

44 vgl. sattler: blüte, s. 59 ff.; renken, Fritz: der Flandernhandel der Königsberger groß-
schäfferei. in: hansische geschichtsblätter 62 (1938), s. 1–23, hier: s. 18 ff. und małowist: 
handelspolitik, s. 40 ff.

45 vgl. stark: lübeck und danzig, s. 91.
46 vgl. schildhauer, Johannes: zur verlagerung des see- und handelsverkehrs im nordeuropä-

ischen raum während des 15. und 16. Jahrhunderts. in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 
9 (1968), s. 187–211, hier: s. 207 ff.

47 vgl. naudé: getreidehandelspolitik i, s. 207 ff. oder böhnke: binnenhandel des deutschen 
ordens, s. 62.

48 vgl. czaja: strefa bałtycka, s. 231 ff.
49 so bereits hirsch: danzig, s. 221 ff.; naudé: getreidehandelspolitik i, s. 245 ff.; böhnke: 

binnenhandel des deutschen ordens und schnall, uwe: zur binnenschiffahrt im mittelal-
ter. in: bracker, Jörgen (hrsg.): die hanse. lebenswirklichkeit und mythos. ausstellung des 
museums für hamburgische geschichte. band 1, hamburg 1989, s. 592–593. auch eine 
vielzahl von arbeiten zum hansischen handel allgemein sind hier relevant.

50 so hybel, nils: the Foreign grain trade in england 1250–1350. in: berggren, lars, hybel, 
nils und landen, annette (hrsg.): cogs, cargoes, and commerce: maritime bulk trade in 
northern europe, 1150–1400. toronto 2002 (papers in mediaeval studies 15.), s. 212–242 
und hammel-Kiesow, rolf: lübeck and the baltic trade in bulk goods for the north sea 
region 1150–1400. in: berggren, lars, hybel, nils und landen, annette (hrsg.): cogs, 
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agrarkrise im hanseraum, wie sie für Westeuropa von Wilhelm abel postuliert  
wurde.51

ergänzend zu diesem knappen Überblick werden die für die beiden hauptkapi-
tel wesentlichen grundlagen aus der Forschung dort jeweils eingehender vorgestellt. 
trotz der genannten Werke versteht sich diese arbeit vor allem als Quellenstudie, 
die insbesondere neue resultate aus quantitativer Quellenanalyse liefern will.

1.4 Quellen

die Fokussierung auf die aspekte exportzahlen und preise ist vor allem der Quel-
lenlage geschuldet. sie bildet die aufteilung der nutzbaren Quellen mit quantita-
tiven aussagen in zwei Komplexe ab. Für die untersuchung des exports stehen in 
der Forschung bisher nur wenig genutzte – weil bis vor kurzem oder nach wie vor 
unedierte – Quellen zur verfügung: das danziger pfundzollbuch von 1409 und 
141152 sowie die danziger pfahlkammerbücher aus der zweiten hälfte des 15. Jahr-
hunderts.53 durch ihren ähnlichen aufbau ermöglichen die zolllisten erkenntnisse 
über die mengen der ex- bzw. importierten Waren, die schiffe und ihr ziel bzw. 
ihre herkunft und zum teil über den jahreszeitlichen Wechsel gehandelter Waren 
sowie andere, hier nicht behandelte aspekte beispielsweise hinsichtlich der am 
handel beteiligten personen. durch die zeitliche streuung der Quellen wird ein 
vergleich zwischen anfang und ende des Jahrhunderts möglich, der sogenannten 
„blütezeit des ordenslandes“ und der zeit des geteilten preußen. Für den handel 
in das und aus dem hinterland über die Weichsel bis nach polen stehen leider nicht 
derartig umfangreiche serielle Quellen zur verfügung. Jedoch kann eine ähnliche – 
und auch ähnlich wenig rezipierte und unedierte – Quelle, die Weichselzollbücher 
von 1463–65, aufschlüsse über den umfang der ex- und importe geben.54

die angestrebte preisgeschichte ergibt sich vor allem aus zwei Quellenreihen: 
den Thorner mühlenrechnungen55 und zinsverzeichnissen verschiedener Kammer-

cargoes, and commerce: maritime bulk trade in northern europe, 1150–1400. toronto 
2002 (papers in mediaeval studies 15.), s. 53–91.

51 abel: agrarkrisen; vgl. carsten: entstehung preußens, s. 88 ff., der diese Frage bereits auf-
warf, und jüngst czaja: strefa bałtycka, s. 240 ff.

52 das danziger pfundzollbuch von 1409 & 1411 hrsg. von stuart Jenks. trier 2006 (digitale 
Quellen zur hansischen geschichte 1 = cd-rom in: hansische geschichtsblätter 124.).

53 im archivum państwowe w gdańsku sind aus dem 15. Jahrhundert acht pfahlkammerbü-
cher erhalten: apg 300,19/1; 3; 4; 5; 5a; 7; 8; 9. sie enthalten den danziger im- und 
export für das Jahr 1460, den import für die Jahre 1468–73, 1474–76, 1498/99 und 1494–
1506, den export für die Jahre 1470/71, 1475 und 1490–92.

54 ebenfalls im archiwum państwowe w gdańsku: apg 300,19/2.
55 im bestand apt, Kat. ii, Xvi (rechnungen der stadt) des archiwum państwowe w toruniu 

sind enthalten: nr. 10: rechnungen des stadtmühlenamtes von 1415–69 (mit unterbre-
chungen), nr. 22: rechnungen 1470–76, nr. 23: rechnungen 1477–86, nr. 25: rechnun-
gen 1485–1512 und nr. 28: rechnungen 1496.
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ämter in den Komtureien elbing und christburg.56 beide gruppen von amtsbü-
chern wurden zur erstellung separater preisreihen genutzt, die allerdings nur die 
Jahre 1415 und 1440 bis 1499 bzw. 1423 bis 1451 abdecken. um diese reihen zu 
ergänzen, wurde eine preissammlung aus verschiedenen edierten wie unedierten 
Quellen angefertigt.57

neben diesen hauptquellen, zu denen in den betreffenden Kapiteln noch 
genauere erläuterungen folgen, flossen gewissermaßen als hintergrundinformation 
zu politischen und wirtschaftlichen Fragen die gängigen editionen zur hanse- und 
preußischen geschichte in die arbeit ein.58

1.5 methodisches vorgehen

die genannten Quellen zum getreidehandel wurden zunächst in Form einer 
datenbank erfasst. dabei war es wichtig, das nicht in statistischer Form vorliegende 
material so zu strukturieren und aufzubereiten, dass eine systematische erfassung 
möglich wurde. Für die pfahlkammer-, pfundzoll- und Weichselzollbücher war das 
leicht durchzuführen, da die erfassung der schiffe darin bereits in sehr systemati-
scher Weise erfolgte und eine struktur der datensätze somit vorgegeben war.

schwieriger hingegen gestaltete sich die systematisierung der preisangaben. 
neben preis und ort der transaktion mussten jeweils noch informationen über 
die art dieser transaktion bzw. über den Kontext der Wertangabe berücksichtigt 
werden: also Kauf oder verkauf, abgeltung einer schuld, angabe über den Wert 
einer verlorenen oder geraubten Ware oder aber Klagen über extreme preisentwick-
lungen.

diese daten zu ex- bzw. importen und preisen wurden dann nach verschiede-
nen gesichtspunkten ausgewertet, die resultate in den zwei großen abschnitten 
der arbeit zusammengestellt und erläutert, soweit möglich auch bewertet. detail-

56 im geheimen staatsarchiv preußischer Kulturbesitz zu berlin: gsta pK, XX. ha hist. sta 
Königsberg, oF 200b i und ii.

57 genaueres s. in Kapitel 3.2.3.1.
58 hansisches urkundenbuch, bearb. Konstantin höhlbaum et al., 11 bde., halle a.s. 1876–

1939.; hanserecesse: abt. i: bearb. Karl Koppman et al.: die recesse und andere akten der 
hansetage von 1256–1430, 8 bde., leipzig 1870–97; abt. ii: bearb. goswin Freiherr von 
der ropp: hanserecesse 1431–1476, 7 bde., leipzig 1876–1892; abt. iii: bearb. dietrich 
schäfer: hanserecesse 1477–1530, 9 bde., leipzig 1881–1913.; asp; akten der ständetage 
preußens, königlichen anteils (Westpreußen). bd. 1: 1466–1476 hrsg. von Franz thunert. 
danzig 1896 (schriften des westpreußischen geschichtsvereins.); akta stanów prus królews-
kich, tom 1–7 hrsg. von Karol gorski and marian biskup. thorn 1955–1986 (towarzystwo 
naukowe w toruniu, Fontes.); schuldbücher und rechnungen der großschäffer und lieger 
des deutschen ordens in preußen, bislang 2 bde. hrsg. von Jürgen sarnowsky. Köln; Wei-
mar; Wien 2008 ff. (veröffentlichungen aus den archiven preußischer Kulturbesitz 62; 
zugleich Quellen und darstellungen zur hansischen geschichte n.F., liX.) und das mari-
enburger treßlerbuch der Jahre 1399–1409 hrsg. von erich Joachim. Königsberg 1896.
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lierte quellenkritische und methodische vorüberlegungen zum vorgehen werden 
diesen beiden teilen jeweils vorangestellt. diese grundlegende reflexion war nötig 
aufgrund der lückenhaftigkeit der Quellen, was ihre vergleichbarkeit und reprä-
sentativität anbelangt, und wegen bislang ungeklärter schwierigkeiten, wie etwa zu 
spezialproblemen der preußischen Währung. diese probleme sind dem historiker 
vertraut, der sich mit der Wirtschaftsgeschichte des spätmittelalters befasst. die 
vorliegende studie macht anhand einer region und eines produktes einen exemp-
larischen vorschlag, wie trotz der probleme dennoch fundierte aussagen möglich 
sind, indem verschiedene Kennzahlen, wie exportmengen und preisentwicklung 
gegenübergestellt werden.

die arbeit wird abgeschlossen durch eine zusammenfassung der gewonne-
nen resultate, die diese in den Kontext der zeit stellt und sie auch miteinander in 
beziehung setzt. ein derartiges vorgehen wurde gewählt, weil die sorgfältige erar-
beitung und erläuterung der befunde zunächst für sich stehen soll, da sie den zen-
tralen Kern der arbeit bilden. erst ausgehend von allen aus den Quellen gewonne-
nen erkenntnissen kann dann eine gesamtbewertung vorgenommen werden. die 
untersuchung versteht sich als grundlagenstudie, die zur beantwortung zahlreicher 
weiterführender Fragen anregen soll und zugleich die datenbasis dafür liefert.



2 danziger aussenhandel

ein wesentlicher baustein zur quantitativen erfassung und beschreibung des preu-
ßischen handels mit getreide ist die untersuchung von umfang und Wert der 
exporte aus preußen. diese wichtige sparte des handels hat immer wieder zu mehr 
oder weniger großzügigen spekulationen darüber geführt, wie hoch die mengen 
gewesen seien, die von danzig aus über ost- und nordsee verschifft wurden1 und 
über die rolle, die diese lieferungen von brotkorn auf der gegenseite, vor allem 
in Flandern und den niederlanden, gespielt haben.2 in letzter zeit verstärkt sich in 
der Forschung jedoch die ansicht, dass gerade beim handel mit dem massengut 
getreide der schwerpunkt der versorgung, beispielsweise der städtischen zentren 
Flanderns, in der jeweiligen region gelegen habe.3 Für diese einschätzung sprechen 
die im spätmittelalter noch recht hohen transportkosten, die bei einer eher nied-
rigpreisigen Ware wie getreide einen transport über weitere strecken nur bei einem 
recht hohen preisgefälle rentabel machten. schließlich spielte auch der charakter 
des getreides als weitgehend austauschbares gut eine rolle: Weshalb sollte man 
preußisches getreide von weit her importieren, wenn das Korn aus der region 
diesem in nichts nachstand?

zudem ist nach der herkunft des getreides zu fragen, das die preußischen und 
ausländischen getreidehändler transportierten. lieferte das preußische hinterland 
so große mengen Korn, dass es auch in einem weniger guten erntejahr in nennens-
werten mengen exportiert werden konnte? sprechen dagegen nicht die ebenfalls in 
Quellen belegten importe von getreide auf dem seeweg nach preußen? Wie regel-
mäßig konnten demnach die exporte aus preußen stattfinden?

zur Klärung dieser Fragen und der nach dem stellenwert des getreidehan-
dels in der preußischen Wirtschaft ist es unerlässlich, eine quantitative studie des 
umfangs der getreideexporte vorzunehmen sowie nach möglichkeit die zielhäfen 
der entsprechenden schiffe zu identifizieren. die errechneten zahlen müssen dann 
mit hilfe von exportzahlen anderer ostseehäfen, von importmengen westeuro-

1 so führt etwa semrau beispiele an aus verschiedenen danziger und preußischen chroniken 
von englischen und holländischen getreidekäufen im bereich von 7.500 scl. oder 1.100 l. 
bzw. von 300 (1391) oder gar 1.100 (1481) getreideschiffen; semrau: getreidehandel, 
s. 18 f. auf ähnlicher grundlage betont auch böhnke die wichtige rolle und die großen 
exportmengen von preußischem getreide; vgl. böhnke: binnenhandel des deutschen 
ordens, s. 62 ff.

2 gemeint ist vor allem die these, preußisches getreide habe die entwicklung der flämischen 
tuchindustrie überhaupt erst ermöglicht; vgl. samsonowicz: handel zagraniczny, s. 351.

3 milja van tielhof wies für das ende des 15. Jahrhunderts die untergeordnete rolle preußi-
scher getreideimporte in die niederlande nach: van tielhof, milja: graanhandel, s. 231. in 
ähnlicher Weise wurde dies bereits 1957 von lesnikov vertreten, lesnikov: baltisch-nieder-
ländische handelsgeschichte.
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päischer städte und möglichst auch von verbrauchszahlen größerer gemeinwesen 
kontextualisiert werden. dies soll im folgenden Kapitel unternommen werden.

der Quellenlage ist geschuldet, dass sich die vorliegende studie ausschließ-
lich auf den hafen danzig bezieht. Für andere preußische häfen liegen aus dem 
15. Jahrhundert keine quantitativen belege vor.4 das ist zwar bedauerlich, hat aber 
nur geringe auswirkungen auf die gesamteinschätzung des preußischen außen-
handels, war danzig doch im 15. Jahrhundert bereits zum preußischen hauptha-
fen aufgestiegen. seine entwicklung stand vor allem in zusammenhang mit der 
zunahme der umlandfahrt, also der Fahrt durch den sund und um Kap skagen 
herum in die nordsee und der damit verbundenen zunehmenden unabhängigkeit 
von lübeck, das von der sogenannten Überlandfahrt stark profitiert hatte.5 zudem 
verfügte danzig mit der Weichselmündung über eine ausgesprochen günstige geo-
graphische lage, was den import gerade von massengut wie getreide oder holz aus 
dem hinterland anbelangt. auf dieser grundlage vollzog sich der wirtschaftliche 
aufstieg danzigs, das im 14. Jahrhundert in ökonomischer hinsicht noch hinter 
den anderen preußischen hansestädten Königsberg, Thorn und elbing zurückge-
legen hatte.6 diese veränderungen in der rolle danzigs innerhalb der preußischen 
städte hat markian pelech in verschiedener hinsicht belegt. so zeigte er die wich-
tige rolle der Weichselstadt einmal anhand der teilnahme an hanse- und städte-
tagen, wo die danziger zunehmend die vertreter der preußischen städte bei diesen 
tagfahrten stellten, was die politische relevanz der stadt dokumentiert und ihren 
reichtum schon am anfang des 15. Jahrhunderts, da sie scheinbar problemlos 
immer wieder die beträchtlichen Kosten der gesandtschaften finanzieren konnte.7 
des Weiteren vollzog pelech den hohen anteil danzigs an der Wirtschaft des preu-
ßenlandes anhand der pfundzolleinnahmen nach, die einzelne städte erhielten: im 
Jahr 1391 erhielt danzig 67,9 % (550 m.) der gesamteinnahmen aus dem preu-
ßischen pfundzoll, gefolgt von Thorn mit 20,4 %, Königsberg mit 6,2 %, elbing, 
das 5,2 % der einnahmen erhielt, und braunsberg, das mit 0,3 % der einnahmen 
nur eine ganz marginale rolle spielte. die sechste preußische hansestadt, Kulm, 
erscheint in dieser auflistung nicht, da dort aufgrund der zentralen lage im land 
fern jeder grenze kein zoll erhoben wurde. im Jahr 1398 hatte sich der danziger 

4 eine gewisse ausnahme stellt ein allerdings sehr knappes elbinger pfundzollregister aus dem 
Jahr 1398 dar: militzer, Klaus: das elbinger pfundzollregister aus dem herbst des Jahres 
1398. in: preußenland (1979) nr. 17, s. 14–31.

5 der begriff Überlandfahrt meint die zuvor übliche Fahrt auf der ostsee nach lübeck und 
dem Warentransport auf dem land nach hamburg, um von dort Waren über die nordsee 
weiterzuverschiffen.

6 vgl. renken, Fritz: der handel der Königsberger großschäfferei des deutschen ordens mit 
Flandern um 1400. Weimar 1937 (abhandlungen zur handels- und seegeschichte 5.), 
s. 14 ff.

7 vgl. pelech, markian: zur rolle danzigs unter den preußischen handelsstädten bis 1410. 
in: Jähnig, bernhart und letkemann, peter (hrsg.): danzig in acht Jahrhunderten. münster 
1985 (Quellen und darstellungen zur geschichte Westpreußens 23.), s. 61–76, hier: s. 66 f.
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anteil am preußischen pfundzoll auf 72,8 % erhöht. die vorrangstellung der stadt 
war also schon vor beginn des 15. Jahrhunderts sehr deutlich geworden.8

in den hier betrachteten Quellen wird mit dem danziger verkehr also bereits 
ein beträchtlicher anteil des gesamtpreußischen handels abgebildet. Für den 
export von getreide können wir davon ausgehen, dass der abgebildete anteil am 
gesamthandel noch größer sein dürfte: Thorn, das den zweitgrößten anteil am 
preußischen handel hatte, war eine station auf dem Weg des getreides aus dem 
hinterland auf der Weichsel richtung ostsee und damit richtung danzig. das 
massengut getreide wurde wohl im Wesentlichen per schiff auf diesem Weg trans-
portiert und in eher geringem maße auf dem landweg – die danziger zollrech-
nungen zeigen also das gros des außenhandels mit getreide.

2.1 Quellen

die danziger Quellen, die für eine untersuchung des außenhandels der stadt zur 
verfügung stehen, sind eine reihe von zollrechnungen: vom anfang des 15. Jahr-
hunderts ist dies das danziger pfundzollbuch von 1409/11; für die zweite hälfte 
des säkulums stehen die danziger pfahlkammerbücher zur verfügung. in der ver-
gangenheit wurde der Wert solcher zollrechnungen gerade für die analyse des see-
wärtigen handels von städten immer wieder betont, gleichzeitig wurden aber auch 
die methodischen probleme bei deren auswertung angeführt. Wichtigste voraus-
setzung für die gewinnung valider erkenntnisse aus den zolllisten ist dabei laut 
carsten Jahnke vor allem die genaue identifikation des verzeichneten zolls und 
damit des zollsatzes sowie der zollpflichtigen Waren bzw. akteure. nur so ist auch 
die Frage zu beantworten, welche personen und Waren aufgrund der zollregelun-
gen oder eventueller ausnahmeregelungen nicht im register zu fassen ist.

aus diesen Überlegungen resultiert bereits die erkenntnis, dass zollrechnun-
gen jeweils nur einen bestimmten ausschnitt der wirtschaftlichen aktivitäten eines 
landes oder hafens abbilden können: so können etwa einzelne güter oder per-
sonengruppen fehlen. die hier zu besprechenden register von seehandelszöllen 
können aufgrund solcher bestimmungen nur ein unvollständiges bild des handels 
auf den meeren liefern. aber vor allem geben sie keinerlei auskunft über den land-
handel danzigs.

neben diesen aspekten, die die zollrechnungen gar nicht abbilden sollten, ist 
aber auch zu fragen, wie hoch die „dunkelziffer“ war: Wie viel schmuggel betrie-
ben wurde, wie viele fehlerhafte eintragungen aus versehen gemacht wurden, wie 
viele Waren absichtlich falsch deklariert.9 daraus resultiert, dass wir es bei den erho-
benen daten aus den pfahlkammer- und pfundzollbüchern in der regel mit min-

8 vgl. pelech: danzig, s. 74 ff.
9 Jahnke: pfundzollrechnungen, s. 159 ff.
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destwerten zu tun haben, die lediglich für den seewärtigen handel preußens bzw. 
danzigs geltung beanspruchen können.10

zu diesen unvollständigkeiten gesellt sich bei der vorliegenden untersuchung 
eine weitere lücke hinzu, nämlich die chronologische unvollständigkeit der Quel-
lengrundlage. diese besteht dabei nicht nur darin, dass listen zum seehandel dan-
zigs nicht fortlaufend erhalten sind, sondern insbesondere in einer langen, nicht 
dokumentierten phase von über 50 Jahren zwischen 1411 und den 60er-Jahren des 
15. Jahrhunderts. die lücke ist bedauerlich und kann nicht kompensiert werden.11 
allerdings ist fraglich, inwiefern in diesen Jahren von unruhe und Krieg tatsächlich 
ungestörter handel stattfinden konnte. 

immerhin ermöglichen die Quellen eine gegenüberstellung von anfang und 
ende des Jahrhunderts. die weiter unten folgende untersuchung der preußischen 
preisentwicklung kann zudem insofern die informationslücke schließen, als sie 
hinweise darauf gibt, wie sich anbau und handel im betreffenden Jahr gestalteten.

2.1.1 danziger pFundzollbuch

das danziger pfundzollbuch von 1409/11 liegt als ordensfoliant 159 im gehei-
men staatsarchiv preußischer Kulturbesitz in berlin12 und wurde in jüngerer zeit 
von stuart Jenks in digitaler Form ediert und mit einer ausführlichen gedruck-
ten einleitung versehen,13 die bereits einige analysen vornimmt und beispielsweise 
zahlen zum gesamtwert der ein- und ausfuhren danzigs liefert.

das pfundzollbuch bildet die zeiträume vom 31. märz 1409 bis zum ende des 
Jahres und von Juni bis august 1411 ab. es verzeichnet für diese perioden den 
pfundzoll, der von in den danziger hafen einfahrenden bzw. daraus ausfahrenden 
schiffen entrichtet wurde. der pfundzoll war eine ursprünglich hansische abgabe, 
die in den preußischen hansestädten jedoch bald ein „eigenleben“ entfaltete, 
indem der hochmeister sie nach und nach in einen landesherrlichen zoll umwan-
delte, der vor allem auch dazu dienen sollte, die schulden der preußischen städte 
beim deutschen orden zu begleichen.14

10 so auch: schildhauer, Johannes: hafenzollregelungen des ostseebereichs als Quellen zur 
hansischen geschichte. in: hansische geschichtsblätter 86 (1968), s. 63–76.

11 Wie wenig verlässlich der versuch ist, auf grundlage anderer, nicht serieller Quellen auf den 
umfang des außenhandels zu schließen und so diese lücke auszugleichen, zeigt der versuch 
samsonowiczs, dies auf der grundlage von schadenslisten zu tun; vgl. samsonowicz: struk-
tura. da schadenslisten nur einen zufälligen ausschnitt aus dem gesamten seeverkehr eines 
Jahres bieten, ist nach ansicht der verfasserin keine grundlage dafür gegeben, aus anzahl 
und beladung der in den schadenslisten aufgeführten schiffe auf die Flottengröße danzigs 
im betreffenden Jahr rückzuschließen, wie samsonowicz das tut.

12 gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oF 159.
13 danziger pfundzollbuch; die einleitung liegt im selben band gedruckt vor: Jenks, stuart: 

das danziger pfundzollbuch von 1409 & 1411. einleitung. in: hansische geschichtsblätter 
124 (2006), s. 117–158.

14 vgl. Jenks: einleitung danziger pfundzollbuch, s. 117 ff.
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ein vom orden ab etwa 1400 eingesetzter pfundmeister überwachte zusammen 
mit städtischen beisitzern die entrichtung des zolls, der sowohl auf den Wert des 
schiffs – jeweils zur hälfte bei der ein- und zur hälfte bei der ausfahrt aus dem 
hafen – als auch auf den Wert der mitgeführten Waren erhoben wurde. mit der 
hilfe des mündemeisters, der die mündung der mottlau in die Weichsel über-
wachte, und von gehilfen beaufsichtigte der pfundmeister die ordnungsgemäße 
entrichtung der zollbeträge, die auf grundlage der beeidigten angaben der schif-
fer ermittelt wurden. die schiffer mussten neben dem eigenen namen größe und 
Wert ihres schiffes nennen. zudem wurden die art der mitgeführten Waren ver-
zeichnet, ihre menge, ihr Wert und der name ihres besitzers. das pfundzollbuch 
verzeichnet dazu jeweils den für schiff und Waren zu entrichtenden pfundzoll.15

eine besonderheit des danziger pfundzollbuchs besteht in seinem chronologi-
schen aufbau, der unter anderem auch eine untersuchung der veränderungen des 
handels im Jahresverlauf ermöglicht. Jenks ist es gelungen, mit hilfe der Über-
schriften in dem Folianten selbst, aufgrund von an anderer stelle quellenmäßig 
belegten schiffern und auf grundlage der amtswechsel der beisitzer einigen ein-
trägen in der rechnung konkrete daten zuzuordnen. so ergibt sich ein zeitliches 
gerüst, in das sich die verzeichneten schiffsbewegungen einfügen lassen.16 bereits 
an anderer stelle konnte so auch der ablauf des handelsjahres hinsichtlich der aus- 
bzw. eingeführten Waren rekonstruiert werden: holzausfuhr im Frühjahr gefolgt 
von salzexport, dann export von heringen und zum Jahresende von getreide.

der Fokus bei der analyse des pfundzollbuchs liegt jedoch auf dem umfang der 
exportierten getreidemengen und ihres Werts, da vor allem diese mit den ergeb-
nissen der pfahlkammerbücher verglichen werden können und sollen. der zweite 
im pfundzollbuch dokumentierte zeitraum im sommer 1411 wird dabei außer 
acht gelassen. die drei monate vermögen kein repräsentatives bild des handels in 
diesem Jahr zu zeichnen.

2.1.2 danziger pFahlKammerbÜcher

erst für die zweite hälfte des 15. Jahrhunderts liegen wieder vergleichbare Quellen 
vor: die danziger pfahlkammerbücher aus den Jahren zwischen 1460 und 1506.17 
die pfahlkammer war zuständig für die erhebung des sogenannten pfahlgeldes, 
einer abgabe, die in danzig ab 1341 von schiffern für die nutzung des hafens 

15 vgl. ebd., s. 128 f. und sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 71 ff. und 214 f.
16 vgl. Jenks: einleitung danziger pfundzollbuch, s. 140 f.
17 die bände der pfahlkammerbücher liegen im danziger staatsarchiv und tragen die signatu-

ren apg 300,19/1, 3–5a und 7–9. insgesamt sind acht bände erhalten, die für einzelne oder 
mehrere Jahre den im- und/oder export in den und aus dem danziger hafen dokumentie-
ren: nr. 1: im- und export 1460, nr. 3: import 1468–73, nr. 4: export 1470/71, nr. 5: 
import 1474–76, nr. 5a: export 1475, nr. 7: export 1490–92, nr. 8: import 1498/99 und 
nr. 9: import 1494–1506. laut stieda lag ursprünglich eine geschlossene Folge von pfahl-
kammerakten für die Jahre 1454–1562 vor; vgl. stieda, Wilhelm: schiffahrtsregister. in: 
hansische geschichtsblätter 5 (1884), s. 77–118, hier: s. 84.
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und der dortigen infrastruktur erhoben wurde und ursprünglich dem erhalt dieser 
anlagen dienen sollte. laut schildhauer wurde das pfahlgeld ursprünglich nur auf 
die in den schiffen transportierten Waren erhoben. später, nach seiner „verschmel-
zung“ mit dem pfundzoll, hätten die schiffer dann auch auf den Wert ihrer schiffe 
pfahlgeld bzw. pfundzoll und pfahlgeld zusammen entrichten müssen. schildhauer 
vermutet zudem, dass nach der unterstellung des westlichen teils preußens unter 
die polnische Krone diese abgabe aus pfundzoll und pfahlgeld in eine rein städ-
tische einnahme verwandelt wurde.18 so wurde die pfahlkammer denn auch von 
städtischen bediensteten geführt und nur von zwei danziger ratsleuten, sogenann-
ten „pfahlherren“, in ihrer tätigkeit überwacht. der zoll wurde als ständige städti-
sche abgabe erhoben.19

eine reihe von historikern hat sich bereits mit den pfahlkammerbüchern 
befasst. sie wurden in der literatur mehrfach beschrieben und in verschiedener 
hinsicht ausgewertet. den anfang machte Wilhelm stieda, der die register der 
Forschung vorstellte.20 zehn Jahre später legte victor lauffer eine untersuchung 
von zweien der pfahlkammerbücher vor und verglich den import der Jahre 1474–
76 mit dem export der Jahre 1490–92, wobei sein Forschungsinteresse vor allem 
den einzelnen transportierten Waren und den zugehörigen herkunfts- oder zielhä-
fen galt.21 sicher am ausführlichsten hat sich henryk samsonowicz mit den listen 
der danziger pfahlkammer befasst. eine erste ausführliche studie widmete sich dem 
danziger außenhandel und versuchte, mit hilfe der von ihm als zollbeträge inter-
pretierten einträge hinter den schiffernamen, eine außenhandelsbilanz danzigs für 
die Jahre 1460, 1470,22 1475 und 1492 aufzustellen sowie anhand der genannten 
ziel- und herkunftshäfen den anteil verschiedener regionen an diesem außen-
handel zu ermitteln, um so schließlich die regionalisierung und spezialisierung 
des spätmittelalterlichen handels nachzuweisen.23 er nutzte seine ergebnisse später 
ein weiteres mal für eine untersuchung der rolle des „danziger bürgerkapitals“ 
im handel.24 Walter stark, Friedrich bruns und Johannes schildhauer haben die 
pfahlkammerbücher vor allem genutzt, um vergleiche mit den wendischen seestäd-
ten anzustellen oder aber weitergehende schlüsse für den hanseraum zu ziehen.25 
alle aufgeführten untersuchungen liefern wertvolle ergebnisse bezüglich umfang 

18 vgl. schildhauer: hafenzollregelungen, s. 66. zur geschichte des pfahlgeldes in preußen s. 
stieda: schiffahrtsregister, s. 90 f.

19 stark: lübeck und danzig, s. 27 ff.
20 stieda: schiffahrtsregister.
21 lauffer: danzig, s. 4 f.
22 samsonowicz datiert das pfahlkammerbuch apg 300,19/4 auf 1470, weshalb ist unklar. 

der band trägt eingangs einen ausdrücklichen vermerk über seine erstellung im Jahr 1471; 
vgl. auch stark: lübeck und danzig, s. 86.

23 samsonowicz: handel zagraniczny.
24 samsonowicz: bürgerkapital.
25 stark: lübeck und danzig; stark: danziger pfahlkammerbücher; bruns, Friedrich: die 

lübeckischen pfundzollbücher der Jahre 1492–1496. in: hansische geschichtsblätter bd. 11 



 Quellen 31

und struktur des gesamten in den pfahlkammerbüchern abgebildeten handels und 
können hier zu zwecken des vergleichs und der einordnung mit herangezogen 
werden.

der aufbau der pfahlkammerbücher ist dem des pfundzollbuches vergleich-
bar, da ebenfalls jeweils schiffsweise gesamtwarenwert und schiffswert verzeichnet 
wurden. die bücher enthalten die schiffernamen, art und menge der Waren und 
die namen der besitzer dieser Waren – wobei diese Warenangabe leider in eini-
gen Fällen fehlt. zudem wurde insbesondere in den früheren importlisten auch 
die herkunft der schiffe dokumentiert. in den exportlisten sind angaben über die 
zielhäfen der schiffe leider nur vereinzelt anzutreffen. auch angaben zum Wert 
einzelner Waren fehlen in den pfahlkammerbüchern.

Über die Frage, ob zusätzlich zu diesen daten der Wert des schiffes oder aber 
der entrichtete zollbetrag in den büchern verzeichnet wurde, gibt es in der For-
schung unterschiedliche ansichten: hinter dem namen des schiffers geben die 
pfahlkammerbücher eine summe an, die von lauffer und samsonowicz als der 
auf schiff und ladung zu entrichtende zollbetrag interpretiert wurde,26 von stark 
jedoch als der Wert des schiffes, der einer späteren zollerhebung zugrunde gelegt 
werden sollte;27 eine ansicht, die auch schildhauer vertrat.28 stark führt gute argu-
mente an, die seine These unterstützen. insbesondere scheinen ihm die fraglichen 
summen zu hoch, um zollbeträge abzubilden, zumal ein von lauffer und sam-
sonowicz postulierter landeszoll, der für die höhe der beträge mitverantwortlich 
sein sollte, quellenmäßig nicht nachzuweisen ist. zudem stellten die verzeichneten 
beträge in aller regel runde markbeträge dar, was bei einem zollsatz von einigen 
pfennigen je mark Warenwert wohl kaum möglich wäre.29

(1904/05); 13 (1907) und 14 (1908); schildhauer: Warenhandel, sowie neben anderen 
arbeiten vor allem noch schildhauer: verlagerung.

26 dabei gehen beide davon aus, dass es sich nicht nur um das pfahlgeld handelt, sondern um 
eine gesamtsumme aus diesem und aus dem auf einige Waren zu entrichtenden landeszoll; 
lauffer: danzig, s. 4 f. und samsonowicz: handel zagraniczny, s. 285. Für samsonowiczs 
untersuchung des danziger außenhandels hat die einordnung dieser Wertangabe entschei-
dende relevanz, nutzt er doch die von ihm als zollbeträge eingestuften summen zur analyse 
des gesamtwertes der Waren, des umfangs des gesamten außenhandels wie auch der anteile 
einzelner regionen an diesem handel und schließlich zur ermittlung der danziger außen-
handelsbilanz. auf die Werte der ein- und ausfahrenden schiffe ließe sich eine solche unter-
suchung natürlich nicht stützen. vgl. samsonowicz: handel zagraniczny. in samsonowicz: 
bürgerkapital nimmt er von dieser methode abstand und errechnet ungefähre handelsum-
sätze mit hilfe der mengen der hauptprodukte und in Quellen überlieferter preise.

27 genauer spricht stark vom halben schiffswert, da bei ein- und ausfahrt aus dem hafen, wie 
auch schon bei der pfundzollerhebung, jeweils nur der halbe zoll auf den schiffswert bzw. 
eben zoll auf den halben schiffswert zu entrichten war; vgl. stark: lübeck und danzig, 
s. 21 ff.

28 vgl. schildhauer: hafenzollregelungen, s. 67 f.
29 vgl. stark: lübeck und danzig, s. 21 ff.



32 danziger außenhandel

die Frage, worauf sich die genannten summen beziehen, hat natürlich auch 
Konsequenzen für die Funktion der zollrechnungen: Folgt man stark, so handelte 
es sich eben nicht um Kassenbücher, die den eingenommenen pfundzoll abrech-
neten, wie es lauffer und samsonowicz vertraten, sondern um eine schiffsliste, die 
später als grundlage für die bestimmung des zollbetrages diente.30 Für die hier vor-
zunehmende analyse des getreidehandels ist diese Frage zunächst von untergeord-
neter bedeutung, da keine untersuchung der beteiligten schiffe oder der gesamten 
zollsumme erfolgen soll. natürlich wäre eine Kenntnis der Funktion der pfahlkam-
merbücher dennoch wichtig und im sinne der oben aufgeführten Überlegungen 
zur nutzung von hansischen zollrechnungen wesentlich. außerdem bedeutet eine 
entscheidung über die zuordnung der strittigen einträge auch eine entscheidung 
über die verwendbarkeit von samsonowiczs ergebnissen zur danziger außenhan-
delsbilanz und zu den anteilen verschiedener gebiete am danziger handel.

die von stark vorgebrachten argumente haben bereits große Überzeugungs-
kraft. durch die edition des danziger pfundzollbuchs von 1409/11 ist zusätzlich 
ein vergleich möglich geworden, der weitere anhaltspunkte für die identifikation 
der fraglichen beträge liefern kann. zunächst bietet sich ein vergleich der For-
mulierungen in den jeweiligen zolllisten an. die folgende tabelle (nr. 2.1) listet 
typische beispiele für die Formulierung der jeweils ersten zeile der eingetragenen 
schiffe auf:

Pfundzollbuch 1409/11 Item Claues Ffatersele hot ein schiff von 32 lesten.  
Constat 40 mr. Summa 4 sc. vor dy helfte us.

Pfahlkammerbücher: Import Schipper Hans Strych syn schip innepalt constat 15 m.

Pfahlkammerbücher:  
Export und jüngste Import-Bände

Andris Petersson 50 m.

Tabelle 2.1: Einträge der (vermutlichen) Schiffswerte in verschiedenen Zolllisten

das pfundzollbuch enthält dabei eine sehr klare Formulierung, die deutlich schiffs-
wert und zoll separat ausweist. die aufzeichnungen zum pfahlgeld für einfahrende 
schiffe sind hier in der tat weniger klar: constat könnte sich sowohl auf das schiff 
wie auch auf das pfahlgeld beziehen. allerdings scheint die parallele verwendung 
der vokabel in pfundzollbuch und pfahlkammerbuch eher für die deutung als 
schiffswert zu sprechen.31 die ausfuhrregister der pfahlkammer schließlich führen 
eine summe ohne weiteren zusatz auf. dieser betrag ist jedoch sicherlich ebenso 
zu interpretieren, wie der in den importlisten und spiegelt auch den schiffswert 
wieder.

30 vgl. stark: lübeck und danzig, s. 23 ff.
31 stark weist zudem darauf hin, wie gebräuchlich die Formulierung syn schip constat auch in 

anderen zollrechnungen des hanseraums war; vgl. stark: lübeck und danzig, s. 26.
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eine weitere möglichkeit, die Werte einzuordnen, besteht in einem vergleich 
der gesamtsumme des zollbetrags, des gesamtwerts und der anzahl aller schiffe 
aus dem Jahr 1409 mit den gesamtsummen der nicht-identifizierten beträge 
aus den pfahlkammerbüchern und den dort verzeichneten schiffen. es ist zwar 
nicht möglich, die genauen zollsummen zu vergleichen, da der zollsatz, der ggf. 
in den pfahlkammerbüchern zugrunde gelegt wurde, nicht bekannt ist und also 
unterschiedliche prozentsätze des Wertes der umgeschlagenen Waren und der im 
verkehr eingesetzten schiffe abgebildet sein könnten.32 ein vergleich der größen-
ordnung der Werte kann jedoch dennoch einen hinweis geben, um welche art 
von notierung es sich handelt (vgl. tab. 2.2). Für den vergleich wurden die Jahre 
1460 und 1475 ausgewählt, da hier ein- und ausfahrende schiffe betrachten werden  
können.

Quelle Gesamtwert Zoll Wert Schiffe Gesamtzahl Schiffe  
(ein und aus)

Pfundzollbuch 3.035 m. ca. 150.000 m. 2.704

Quelle Gesamtwert Schiffe/Zoll  
(ein und aus)

Gesamtzahl Schiffe  
(ein und aus)

Pfahlkammerbuch  
1460

51.576 m.[a] 562[b]

Pfahlkammerbuch  
1475

61.510 m.[c] 1.156[d]

[a] Vgl. Samsonowicz: Handel zagraniczny, S. 346 f.
[b] Vgl. ebd., S. 325 f.
[c] Vgl. ebd., S. 346 f.
[d] Vgl. ebd., S. 325 f.

Tabelle 2.2: Vergleich von Schiffswert und Zollbetrag in verschiedenen Zolllisten33

betrachtet man diese zahlen im vergleich, so ist die interpretation der Werte als 
angaben zum schiffswert noch plausibler. die letzte spalte der tabelle zeigt jeweils 
die anzahl der ein- und ausfahrenden schiffe. die starke abnahme der zahl der 
schiffe über das Jahrhundert ist bereits ein bemerkenswerter befund. ein ver-
gleich der gesamtsumme des eingenommenen pfundzolls von 1409, die 3035 m. 

32 der satz für das pfahlgeld betrug laut lauffer in den Jahren 1454 und 1526 3 d. je m. 
Warenwert; lauffer: danzig, s. 3. gehen wir mit lauffer und samsonowicz aber entgegen 
starks argumentation doch von einem weiteren zoll aus, der zusammen mit dem pfahlgeld 
erhoben wurde, so kennen wir dessen genauen Wert nicht. der pfundgeldsatz im Jahr 1409 
betrug 6 d. je 1 m. Warenwert; s. Jenks: einleitung danziger pfundzollbuch, s. 126. der 
genaue zollsatz für die schiffe ist weder für pfahlgeld noch für pfundzoll bekannt.

33 ich danke stuart Jenks, der mir für diese auswertung weitere daten zur verfügung gestellt 
hat, die die ermittlung der summen des pfundzolls und des gesamtwerts aller schiffe 
ermöglichten.
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betrug, mit den um das 17- bis 20-fache höheren beträgen aus den pfahlkam-
merbüchern – wohlgemerkt bei geringerem verkehrsaufkommen – macht deren 
interpretation als zollsummen gänzlich unplausibel, selbst wenn man eine große 
münzverschlechterung und inflationäre tendenzen annähme. der gesamtwert der 
schiffe im Jahr 1409 ist dagegen fast dreimal höher als die summen der uniden-
tifizierten beträge. auch hier gilt es jedoch, die geringere zahl der schiffe in den 
späteren Jahren zu berücksichtigen. aus den daten der tabelle lässt sich für 1409 
ein durchschnittlicher schiffswert von etwa 55,5 m. ermitteln, für 1460 ergibt die 
division der gesamtsumme der unbekannten beträge durch die zahl der schiffe 
knapp 92 m., für 1475 ca. 53 m. Wenn der hohe Wert für 1460 auch erstaunlich 
ist,34 so kann man nach diesem vergleich sicher davon ausgehen, es mit schiffswer-
ten zu tun zu haben – allerdings wohl kaum mit halben schiffswerten, wie stark 
vermutete, sondern mit den vollen beträgen. der zollbetrag wurde vermutlich bei 
der berechnung halbiert. eine ermittlung von handelsumfängen und -bilanzen 
ist auf grundlage der pfahlkammerbücher also keinesfalls möglich, wie auch stark 
schon feststellte. die ergebnisse von samsonowicz sind demnach nur in den teilen 
zu verwenden, in denen nicht die vermeintliche „pfahlgeldsumme“ grundlage der  
ausführungen ist.

die pfahlkammerbücher enthalten neben schiffer- und Kaufmannsnamen 
angaben über den Wert des einzelnen schiffs sowie meistens über die gelade-
nen Waren auf dem schiff und deren menge. lauffer und samsonowicz haben 
bereits darauf hingewiesen, dass bei einer größeren zahl von schiffen die angabe 
über die enthaltenen güter fehlt. als gründe dafür vermuteten sie entweder die 
nachlässigkeit der zollbeamten35 oder aber die beladung dieser schiffe mit bal-
last.36 diese tatsache gilt es natürlich bei der interpretation der zahlen zu berück-
sichtigen, da davon auszugehen ist, dass die pfahlkammerbücher eben nicht das 
gesamte bild von Warenmengen und -arten widerspiegeln. allerdings sind die 
exportlisten von dem phänomen „leerer schiffe“ weniger stark betroffen als die  
einfuhrlisten.

da sich der seehandel mit preußischem getreide vor allem als exporthandel 
gestaltete, helfen die oben angeführten angaben über die herkunft der schiffe in 
den importverzeichnissen im Kontext dieser untersuchung nur in solchen ausnah-
mejahren weiter, in denen doch getreide nach preußen importiert wurde. dabei ist 
die beobachtung samsonowiczs wertvoll, dass eine tendenz der schreiber festzu-
stellen sei, vor allem weit entfernte ziele zu notieren und eher diejenigen aus dem 

34 das Jahr 1460 liegt mitten im 13-jährigen Krieg. besonderheiten im schiffsverkehr sind also 
wahrscheinlich mit den Folgen des Krieges zu erklären. Wie unten noch zu sehen sein wird, 
litt in diesem Jahr auch der danziger außenhandel außerordentlich: getreide wurde nicht 
ex-, sondern in größerer menge importiert.

35 vgl. lauffer: danzig, s. 2.
36 vgl. samsonowicz: handel zagraniczny, s. 285.
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benachbarten ostseeraum wegzulassen.37 Für den export sind angaben über die 
ziele der schiffe, wie schon gesagt, leider nur sporadisch vorhanden und auch hier 
scheint eine neigung existiert zu haben, eher ferner liegende ziele zu dokumentie-
ren.

insgesamt ist die anordnung der einträge in den älteren bänden vermutlich 
chronologisch – zumindest lässt sich keine andere gliederung erkennen, wenn sich 
auch keine zwischendatierungen in den bänden finden und diese lediglich mit 
einer Jahreszahl oder einem datum überschrieben sind. die bücher nr. 7–9, also 
die aufzeichnungen zum export 1490–92 und zum import 1498/99 bzw. 1494–
1506 unterliegen dagegen einer etwas unpraktisch anmutenden sortierung nach 
den vornamen der schiffer.38 eine genauere analyse des Jahresablaufs des handels, 
wie sie das pfundzollbuch erlaubt, ist mit den pfahlkammerbüchern nur in einge-
schränkter Form möglich, vor allem, da genauere zeitbezüge in den bänden fehlen; 
die jüngeren bände lassen eine solche untersuchung wegen der fehlenden chrono-
logischen anordnung natürlich ohnehin nicht zu.

2.2 danziger eXport

anhand der vorgestellten Quellen soll nun der danziger export von getreide 
betrachtet werden, und zwar vor allem in seinem umfang. in erster linie sind dabei 
die absoluten ausfuhrmengen der einzelnen getreidesorten und von mehl und 
malz von interesse sowie der anteil des Werts der getreideprodukte am gesamt-
wert der danziger ausfuhren. Wo dies nicht möglich ist, kann der anteil der 
getreideführenden schiffe am gesamten schiffsverkehr auskunft geben über den 
ungefähren stellenwert dieser Warengruppe im gesamten außenhandel der stadt. 
soweit ermittelbar sollen auch die zielhäfen des getreides genannt werden sowie 
der bereits oben angedeutete Jahresverlauf der ausfuhren verschiedener produkte. 
abschließend sollen die preußischen exportmengen zu importmengen verschiede-
ner zielhäfen, zu den ausfuhren anderer ostseehäfen und zum ungefähren getrei-
deverbrauch größerer städte in beziehung gesetzt werden.

2.2.1 eXportierte mengen von getreide

die ausfuhrmengen der einzelnen getreidesorten zu ermitteln, erfordert zumin-
dest für die pfahlkammerbücher lediglich die addition der verzeichneten schef-

37 vgl. ebd., s. 286.
38 die struktur der bände kann auch aufschluss über die nutzung der pfahlkammerbücher 

geben: offenbar dienten zumindest diese letzten bände weniger der abrechnung oder als 
grundlage für die zollberechnung, als vielmehr zum nachschlagen, welcher schiffer bereits 
zoll entrichtet hatte. die umständliche sortierung würde sonst kaum sinn ergeben. hier 
kann allerdings nicht der ort sein, diese Fragen näher zu erörtern. vielmehr wäre eine wis-
senschaftliche edition der pfahlkammerbücher, die sich auch Fragen zur nutzung der bände 
widmet, eine wichtige aufgabe für die Forschung.
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fel- und lastangaben bzw. vereinzelt auch der angegebenen zahl von säcken oder 
tonnen. im pfundzollbuch von 1409 erweist sich diese aufgabe dagegen als etwas 
komplexer, da in einer gewissen anzahl von einträgen die mengenangabe fehlt. 
hier ist also ein umweg nötig, um zu einer möglichst zutreffenden annäherung 
zu gelangen. neben den einträgen mit ausdrücklicher mengenangabe haben wir es 
mit zwei typen von nicht einfach aufsummierbaren angaben zu tun: erstens mit 
schiffsnotierungen, die lediglich ein getreideprodukt als Ware verzeichnen und bei 
denen demnach aus dem angegebenen gesamtwarenwert mit großer Wahrschein-
lichkeit auf die zugehörige menge geschlossen werden kann, indem man ihn durch 
den durchschnittlichen preis der Ware teilt; und zweitens mit solchen aufzeichnun-
gen, die zwar ebenfalls den gesamtwert der Waren aufführen, die aber neben der 
nicht näher quantifizierten getreideladung noch andere Waren enthalten. diese 
drei arten von einträgen ziehen die ermittlung dreier verschiedener summen nach 
sich: einer sicheren menge, die lediglich die im pfundzollbuch ausdrücklich quan-
tifizierten einträge einbezieht, einer „erschlossenen“ menge, die die über gesamt-
wert und preis bestimmbaren getreideladungen hinzurechnet und schließlich einer 
„maximalen“ menge, die allerdings auf jeden Fall unterschritten wurde.

die errechnung dieses „maximalen“ Werts hat zum ziel, die sonst nicht zu 
berücksichtigenden einträge mit einzubeziehen, die eine unbekannte menge 
getreide zusammen mit anderen Waren zu einem genannten exportwert aufzeich-
nen. um dies zu ermöglichen, wird behelfsweise die hypothese aufgestellt, die 
beiladung, die sich neben dem getreide auf dem schiff befand, habe über keinen 
eigenen Wert verfügt; der gesamtwert der ladung habe also dem des enthaltenen 
getreides entsprochen. die division dieses gesamtwerts durch den durchschnitts-
preis der Ware führt zu den einzelbeträgen, die dann wiederum zu der „maxima-
len“ menge aufsummiert werden.39

natürlich ist bei derartigem vorgehen klar, dass diese menge in keinem Fall 
erreicht wurde. sie stellt eine absolute obergrenze dar, die eine genauere einschät-
zung erlaubt – denn sonst wäre es lediglich möglich, die menge der exportierten 
getreideprodukte mit „sicherlich höher als die erschlossene menge“ anzugeben.

tabelle 2.3 listet die für 1409 ermittelten mengen für die einzelnen getrei-
desorten, für getreide insgesamt, wie auch für mehl und malz auf:

39 die benutzten durchschnittspreise für die einzelnen getreideprodukte im Jahr 1409 erge-
ben sich aus Kapitel 3.2.3.2: roggen 6,6 mark pro last (m./l.), Weizen: 10,42 m./l., gerste: 
5,04 m./l., hafer: 3,22 m./l., mehl: 7,45 m./l., malz: 5,75 m./l. zur umrechnung kleinerer 
einheiten wurde ausgegangen vom üblichen verhältnis von 1 last = 60 preußische scheffel 
sowie von den von sattler angegebenen verhältnissen kleinerer gewichtsmaße in die volu-
menmaße last und scheffel: 12 schiffspfund = 1 last roggen, 20 liespfund = 1 schiffs-
pfund, 1 liespfund = 18 pfund; vgl. handelsrechnungen des deutschen ordens, hrsg. von 
carl sattler. leipzig 1887, s. Xlii. Für tonnen und säcke als einheiten verschifften mehles 
konnte kein eindeutiges umrechnungsverhältnis ermittelt werden.
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Roggen Weizen Gerste Hafer Getreide Mehl Malz

sicher 2.277,33 1.706,77 1.134,33 12,50 5.130,93 656,35[a] 160,32

erschlossen 214,81 47,51 136,80 – 399,12 136,68 218,72

gesamt 2.492,14 1.754,28 1.271,13 12,50 5.530,05 793,03 379,04

maximal 651,30 122,26 115,28 – 888,84 174,98 203,93

gesamt 3.143,44 1.876,54 1.386,41 12,50 6.418,89 968,01 582,97

[a]   Zu dieser Menge kommen noch 64 Sack und 86 Tonnen Mehl hinzu, die entsprechend auch bei den aufsum-
mierten Mengen von Mehl zu ergänzen wären.

Tabelle 2.3: Exportmengen für Getreide, Mehl und Malz für 1409 nach dem Danziger Pfundzollbuch 
(in Last)

roggen wurde demnach von allen getreidesorten im größten umfang exportiert, 
gefolgt von Weizen und gerste. hafer spielte nur eine marginale rolle. die verar-
beitungsprodukte mehl und malz fanden sich nur in geringerem maße auf ausfah-
renden schiffen. die tabelle zeigt zudem deutlich, wie weit die gesamtmengen, die 
den maximalen Wert mit einbeziehen, über denen aus sicheren und erschlossenen 
summen liegen: zwischen 7 % wie im Falle des Weizens und 26 % beim roggen 
bzw. sogar 53 % höher bei malz. diese maximalbeträge bergen jedoch eine große 
unsicherheit, so dass im Folgenden für vergleichszwecke lediglich die summe aus 
sicheren und erschlossenen mengen herangezogen wird. allerdings gilt es, die zum 
teil recht großen spielräume nach oben bei der einordnung der ergebnisse im 
blick zu behalten.

Für die pfahlkammerbücher sind solche umwege bei der berechnung der men-
gen nicht nötig. hier verfügen wir bei jedem eintrag über eine mengenangabe, 
die sich dann zu einer gesamtmenge addieren lässt (tabelle 2.4). diese Werte wei-
chen zum teil deutlich von den bei lauffer oder samsonowicz angegebenen zahlen 
ab. die auftretenden diskrepanzen zeigen den doch teilweise schwierigen umgang 
mit den handschriftlich vorliegenden zollrechnungen und den darin zum teil 
genutzten abkürzungen. die in der literatur bereits ermittelten zahlen werden in 
den Fußnoten genannt. im Folgenden werden jedoch meine eigenen, mit großer 
sorgfalt ermittelten resultate als grundlage für die auswertung und interpreta-
tion genutzt, da das zustandekommen der abweichenden älteren resultate nicht 
nachvollzogen werden konnte. das Jahr 1460, in dem keinerlei getreide ausgeführt 
wurde, muss hier dennoch aufgeführt werden. in die folgenden bildlichen darstel-
lungen wurde es jedoch nicht aufgenommen.

Was wird aus den vorgestellten zahlen ersichtlich? die graphische darstellung 
der Werte für einzelne Jahre in Form von gestapelten säulendiagrammen (dia-
gramm 2.1) verdeutlicht drei dinge: erstens waren die exportierten mengen von 
getreide und getreideprodukten insgesamt erst am ende des Jahrhunderts wieder 
auf gleichem niveau wie 1409 und schließlich auch höher als am anfang des Jahr-
hunderts – immer vorbehaltlich der tatsache, dass die ausfuhr für die mehrheit der 
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zwischenliegenden Jahre unbekannt ist. und zudem gilt es im auge zu behalten, 
dass die hier für 1409 einbezogenen mengen noch nicht den gesamtumfang des 
getreides widerspiegeln, sondern die nicht quantifizierten getreidefrachten mit 
beiladung außer acht lassen und die gesamte menge also durchaus noch größer 
war. dies wird durch den möglichen maximalen Wert für 1409 dargestellt. zwei-
tens konnte der export in ausnahmejahren auch gleich null sein – hier im 13-jäh-
rigen Krieg im Jahr 1460. und drittens wird eine zunehmende spezialisierung auf 
die sorte roggen deutlich: Wurde 1409 noch recht viel Weizen und gerste expor-
tiert sowie ein gewisses Quantum der verarbeitungsprodukte mehl und malz, spie-
len diese produkte im Jahr 1492 kaum noch eine rolle. hafer hatte im export 
ohnehin zu keiner zeit einen erkennbaren stellenwert.

      
      

      
      













































  
 








Diagramm 2.2: Anteil der einzelnen Sorten am Getreideexport 1409, 1475 und 1492

Jahr Roggen Weizen Gerste Hafer Getreide Mehl Malz

1460 – – – – – – –

1471 2.764,63[a] 22,57[b] 12,00 – 2.799,20 169,00[c] 225,25

1475 2.569,50[d] 733,75[e] 648,00 – 3.951,25 106,00[f] 694,00[g]

1490 9.673,25[h] 123,00[i] 188,00[j] – 9.984,25 141,50[k] 35,50[l]

1491 5.504,00[m] 66,50[n] 40,00[o] – 5.610,50 103,50[p] 7,00[q]

1492 10.206,32[r] 191,50[s] 2,00[t] – 10.399,82 21,00[u] 12,00[v]

[a]  Hinzu kommen 74 Tonnen und 3 Quarter. Samsonowicz nennt als Summen 2.117 Last bzw. 2.108,33 Last; 
vgl. Samsonowicz: Bürgerkapital, S. 32 bzw. Samsonowicz: Handel zagraniczny, S. 326. Er vermerkt diese 
Zahlen außerdem irrtümlich für das Jahr 1470; vgl. oben Kapitel 2.1.2, Anm. 22.

[b] Samsonowicz nennt 120 Last; vgl. Samsonowicz: Bürgerkapital, S. 32.
[c] Zu dieser Menge kommen noch 2.044 Tonnen und 6 Last „pudermel“.
[d] Bei Samsonowicz: 1.895 Last; vgl. Samsonowicz: Bürgerkapital, S. 32.
[e] Hinzu kommen 20 Tonnen. Samsonowicz nennt 53 Last; vgl. ebd.
[f] Hinzu kommen 21 Tonnen und 2 Fass.
[g] Hinzu kommen 9 Tonnen.
[h] Bei Lauffer: 9.513,5 Last; vgl. Lauffer: Danzig, S. 36.
[i] Bei Lauffer: 122 Last; vgl. ebd.
[j] Bei Lauffer: 182 Last; vgl. ebd.
[k] Hinzu kommen 73 Tonnen. Bei Lauffer: 149,5 Last 67 Tonnen; vgl. ebd.
[l] Bei Lauffer: 38 Last; vgl. ebd.
[m] Bei Lauffer: 5.645,5 Last; vgl. ebd.
[n] Bei Lauffer: 73 Last; vgl. ebd.
[o] Bei Lauffer: 25 Last; vgl. ebd.
[p] Hinzu kommen 325 Tonnen. Bei Lauffer: 113,5 Last 344 Tonnen; vgl. ebd.
[q] Bei Lauffer ebenfalls 7 Last; vgl. ebd.
[r] Hinzu kommen 12 Tonnen. Bei Lauffer: 10.259,5 Last 12 Tonnen; vgl. ebd.
[s] Bei Lauffer: 191,5 Last; vgl. ebd.
[t] Bei Lauffer ebenfalls 2 Last; vgl. ebd.
[u] Hinzu kommen 13 Tonnen. Bei Lauffer: 22 Last 13 Tonnen; vgl. ebd.
[v] Bei Lauffer ebenfalls 12 Last; vgl. ebd.

Tabelle 2.4: Exportmengen für Getreide, Mehl und Malz nach den Danziger Pfahlkammerbüchern 
(in Last)
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zwischenliegenden Jahre unbekannt ist. und zudem gilt es im auge zu behalten, 
dass die hier für 1409 einbezogenen mengen noch nicht den gesamtumfang des 
getreides widerspiegeln, sondern die nicht quantifizierten getreidefrachten mit 
beiladung außer acht lassen und die gesamte menge also durchaus noch größer 
war. dies wird durch den möglichen maximalen Wert für 1409 dargestellt. zwei-
tens konnte der export in ausnahmejahren auch gleich null sein – hier im 13-jäh-
rigen Krieg im Jahr 1460. und drittens wird eine zunehmende spezialisierung auf 
die sorte roggen deutlich: Wurde 1409 noch recht viel Weizen und gerste expor-
tiert sowie ein gewisses Quantum der verarbeitungsprodukte mehl und malz, spie-
len diese produkte im Jahr 1492 kaum noch eine rolle. hafer hatte im export 
ohnehin zu keiner zeit einen erkennbaren stellenwert.

      
      

      
      













































  
 








Diagramm 2.2: Anteil der einzelnen Sorten am Getreideexport 1409, 1475 und 1492

Jahr Roggen Weizen Gerste Hafer Getreide Mehl Malz

1460 – – – – – – –

1471 2.764,63[a] 22,57[b] 12,00 – 2.799,20 169,00[c] 225,25

1475 2.569,50[d] 733,75[e] 648,00 – 3.951,25 106,00[f] 694,00[g]

1490 9.673,25[h] 123,00[i] 188,00[j] – 9.984,25 141,50[k] 35,50[l]

1491 5.504,00[m] 66,50[n] 40,00[o] – 5.610,50 103,50[p] 7,00[q]

1492 10.206,32[r] 191,50[s] 2,00[t] – 10.399,82 21,00[u] 12,00[v]

[a]  Hinzu kommen 74 Tonnen und 3 Quarter. Samsonowicz nennt als Summen 2.117 Last bzw. 2.108,33 Last; 
vgl. Samsonowicz: Bürgerkapital, S. 32 bzw. Samsonowicz: Handel zagraniczny, S. 326. Er vermerkt diese 
Zahlen außerdem irrtümlich für das Jahr 1470; vgl. oben Kapitel 2.1.2, Anm. 22.

[b] Samsonowicz nennt 120 Last; vgl. Samsonowicz: Bürgerkapital, S. 32.
[c] Zu dieser Menge kommen noch 2.044 Tonnen und 6 Last „pudermel“.
[d] Bei Samsonowicz: 1.895 Last; vgl. Samsonowicz: Bürgerkapital, S. 32.
[e] Hinzu kommen 20 Tonnen. Samsonowicz nennt 53 Last; vgl. ebd.
[f] Hinzu kommen 21 Tonnen und 2 Fass.
[g] Hinzu kommen 9 Tonnen.
[h] Bei Lauffer: 9.513,5 Last; vgl. Lauffer: Danzig, S. 36.
[i] Bei Lauffer: 122 Last; vgl. ebd.
[j] Bei Lauffer: 182 Last; vgl. ebd.
[k] Hinzu kommen 73 Tonnen. Bei Lauffer: 149,5 Last 67 Tonnen; vgl. ebd.
[l] Bei Lauffer: 38 Last; vgl. ebd.
[m] Bei Lauffer: 5.645,5 Last; vgl. ebd.
[n] Bei Lauffer: 73 Last; vgl. ebd.
[o] Bei Lauffer: 25 Last; vgl. ebd.
[p] Hinzu kommen 325 Tonnen. Bei Lauffer: 113,5 Last 344 Tonnen; vgl. ebd.
[q] Bei Lauffer ebenfalls 7 Last; vgl. ebd.
[r] Hinzu kommen 12 Tonnen. Bei Lauffer: 10.259,5 Last 12 Tonnen; vgl. ebd.
[s] Bei Lauffer: 191,5 Last; vgl. ebd.
[t] Bei Lauffer ebenfalls 2 Last; vgl. ebd.
[u] Hinzu kommen 13 Tonnen. Bei Lauffer: 22 Last 13 Tonnen; vgl. ebd.
[v] Bei Lauffer ebenfalls 12 Last; vgl. ebd.

Tabelle 2.4: Exportmengen für Getreide, Mehl und Malz nach den Danziger Pfahlkammerbüchern 
(in Last)

 


















     








Diagramm 2.1: Exportmengen für Getreide, Mehl und Malz [in Last]
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die sich wandelnden anteile der einzelnen sorten am export und die verschie-
bung hin zu fast ausschließlicher ausfuhr von roggen werden in der darstellung 
als Kreisdiagramm (diagramm 2.2) noch deutlicher: von 37 % im Jahr 1409 steigt 
der anteil des roggens 1475 auf 54 % und schließlich 1492 auf 98 %. dabei ist 
das recht große exportierte Quantum an malz 1475 in gewisser Weise noch gegen-
läufig zur rückläufigen tendenz beim anteil der verarbeitungsprodukte.

insgesamt gilt jedoch für alle diese betrachtungen und ergebnisse, dass die 
geringe anzahl überlieferter Jahre es erforderlich macht, ihre repräsentativität zu 
prüfen und den stellenwert der Jahre innerhalb der kurz- und mittelfristigen kon-
junkturellen schwankungen möglichst genau zu bestimmen. bevor diese Frage aus-
führlicher behandelt wird, sollen jedoch zunächst noch weitere resultate aus der 
auswertung der zollrechnungen dargestellt und erörtert werden.

2.2.2 anteil des getreides am Wert des gesamteXports

angesichts der darstellung der absoluten mengen exportierten getreides stellt sich 
die Frage nach dem Wert dieser Frachten sowie nach deren anteil am gesamtex-
port via danzig, denn erst auf diese Weise ist eine einschätzung des stellenwerts 
der getreideprodukte im danziger außenhandel möglich. ergänzt wird diese 
wertmäßige einordnung weiter unten durch eine untersuchung der anteile, die 
getreideschiffe unter allen den hafen verlassenden schiffen einnahmen, denn 
wie zu sehen sein wird, kann eine gegenüberstellung Wert des getreides zu Wert 
der exporte insgesamt nur in einigen Fällen und mit vorbehalt vorgenommen  
werden.

doch wenden wir uns zunächst dem Wert der exportierten getreidefrachten zu. 
Wie schon für die ermittlung der mengen ist auch hinsichtlich des Warenwertes 
für das pfundzollbuch von 1409 ein dreischrittiges vorgehen nötig. der „sichere 
betrag“ setzt sich hier zusammen aus den zahlen in denjenigen einträgen, in denen 
getreide oder getreideprodukte ohne weitere mitgeführte Waren verzeichnet wur-
den und deren angaben über den gesamtwert der ladung also einfach zusammen-
gerechnet werden können. Für den „erschlossenen Wert“ müssen bei denjenigen 
getreidefrachten, die zusammen mit anderen Waren transportiert wurden und die 
im zollregister quantifiziert sind, diese angegebenen mengen zunächst mit dem 
durchschnittspreis für 1409 multipliziert40 und die resultate dann addiert wer-
den. der „maximale Wert“ betrifft wiederum solche einträge ohne genaue men-
genangabe und mit beiladung. hier wurden die angegebenen gesamtwerte zusam-
mengezählt – erneut unter der fiktiven annahme, die übrigen Waren seien wertlos 
gewesen – um einen maximalen, definitiv unterschrittenen Wert zu ermitteln. das 
resultat dieser rechenoperationen ist in tabelle 2.5 dargestellt.

40 zu den zugrunde gelegten durchschnittspreisen s. anm. 39 in Kapitel 2.2.1.
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Roggen Weizen Gerste Hafer Getreide 
gesamt

Mehl Malz

sicher 11.203,50 6.162,75 5.404,00 45,00 22.815,25 3.892,50 1.767,00

erschlossen 5.524,20 11.962,81 996,25 – 18.483,26 2.419,86 609,50

gesamt 16.727,70 18.125,56 6.400,25 45,00 41.298,51 6.312,36 2.376,50

maximal 4.245,51 1.263,72 584,48 – 6.093,71 1.363,10 1.062,00

gesamt 20.973,21 19.389,28 6.984,73 45,00 47.392,22 7.675,46 3.438,50

Tabelle 2.5: Wert der Ausfuhr von Getreide, Mehl und Malz für 1409 nach dem Danziger Pfundzoll-
buch (in Mark preußisch)

stuart Jenks hat für das pfundzollbuch von 1409 den gesamtwert aller darin ver-
zeichneten aus danzig ausgeführten Waren errechnet, so dass es möglich ist, die 
zahlen für den Wert der getreideausfuhren dazu in bezug zu setzen: insgesamt 
wurden aus danzig im Jahr 1409 Waren im Wert von 141.236,47 m. pr. expor-
tiert.41

1409 nur Roggen alle Getreidesorten alle Getreideprodukte

gesamt sicher + erschlossen 16.727,70 m. 41.298,51 m. 49.987,37 m.

Anteil am Gesamtexport 11,8 % 129,2 % 35,4 %

gesamt mit maximal 20.973,21 m. 47.392,22 m. 58.506,18 m.

Anteil am Gesamtexport 114,9 % 33,5 %          41,4 %

Tabelle 2.6: Anteil der Ausfuhr von Getreide, Mehl und Malz am Gesamtexportwert für 1409

der wertmäßige anteil von getreide an den exporten des Jahres 1409 (tabelle 2.6) 
betrug also ein knappes drittel; nimmt man mehl und malz hinzu, erhöht sich die-
ser Wert um weitere zwei bis sechs prozent und ist maximal bei 41,4 %, also etwa 
zwei Fünfteln, anzusiedeln.

Wie veränderte sich dieser anteil im laufe des Jahrhunderts? die pfahlkam-
merbücher geben auf diese Frage keine direkte antwort, machen diese doch keine 
angaben über den Wert der verzeichneten Waren. es bleibt also nur, die aus den 
pfahlkammerbüchern errechneten mengen für die einzelnen sorten mit den 
ermittelten durchschnittspreisen zu multiplizieren, um einen ungefähren Wert zu 
errechnen. da nicht für alle in den pfahlkammerbüchern überlieferten Jahre preis-
angaben vorliegen, kann dies nur für einen teil der Jahre und für einen teil der 
sorten durchgeführt werden (tabelle 2.7).42

41 vgl. Jenks: einleitung danziger pfundzollbuch, s. 158.
42 die für die errechnung genutzten durchschnittspreise ergeben sich aus Kapitel 3.2 (jeweils 

in mark/last angegeben): für roggen: 7,97 m./l. (1471), 5,44 m./l. (1475), 18,10 m./l. 
(1491), 17,57 m./l. (1492); für Weizen: 15 m./l. (1471), 9,67 m./l. (1475), 25 m./l. (1491); 
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Roggen Weizen Gerste Getreide 
gesamt

Mehl Malz gesamt

1471 22.034,10 338,55 (kein Preis) 22.372,65 814,58 2.045,27 25.232,50

1475 13.978,08 7.095,36 3.240,00 24.313,44 (kein Preis) 4.226,46 28.539,90

1491 99.622,40 1.662,50 560,00 101.844,90 (kein Preis) (kein Preis) 101.844,90

1492 179.325,04 (kein Preis) (kein Preis) 179.325,04 (kein Preis) 162,36 179.487,40

Tabelle 2.7: Wert der Ausfuhr von Getreide, Mehl und Malz nach den Danziger Pfahlkammerbüchern 
(in Mark preußisch)

betrachtet man zunächst nur die absoluten Werte, zeigt sich der schon für die 
exportmengen konstatierte befund: sowohl für die addierten getreidesorten als 
auch für alle getreideprodukte zusammen liegt der betrag von 1409 über den in 
den 70er Jahren erreichten summen. in den 90er-Jahren sind die exportwerte dann 
deutlich höher, und zwar um 100–250 %. die aufgrund fehlender preise nicht ein-
bezogenen sorten bzw. produkte können für diese einschätzung außer acht gelas-
sen werden, da sie nur in geringem umfang exportiert wurden.43 ergänzend wurde 
oben der Wert lediglich des roggens auch schon für 1409 angeführt. die vollzo-
gene spezialisierung auf diese getreidesorte wird nun auch hier deutlich: lediglich 
1475 wird der betrag vom anfang des Jahrhunderts unterschritten. in den 90er-
Jahren sind die roggenwerte fünf bis zehn mal höher. zu bedenken ist dabei natür-
lich auch das nicht aufgeführte Jahr 1460, in dem der Wert der exporte null war.

den gesamtwert aller exporte zu berechnen, stellt bei der auswertung der 
pfahlkammerbücher eine umfangreiche aufgabe dar: alle Waren können nur über 
ihre menge, multipliziert mit ihrem preis im betreffenden Jahr in ihrem Wert ein-
geschätzt werden. dieses vorgehen ist aber nicht nur aufwändig, sondern auch 
recht fehleranfällig angesichts der bislang eher mageren Überlieferungslage für 
preußische preise des spätmittelalters.44 henryk samsonowicz hat dennoch den 
versuch unternommen, für die Jahre 1460, 1471,45 1475 und 1492 aus den pfahl-
kammerbüchern eine handelsbilanz zu errechnen. er summierte dafür die men-
gen der einzelnen Waren und errechnete mit hilfe von preisen aus der chronik 
caspar Weinreichs und verschiedenen anderen Quellen die Werte der exportierten 
Waren in diesen Jahren.46 allerdings beschränkte er sich auf die bestimmung der 
Werte der hauptprodukte (holz, getreide, heringe, tuche, salz, hopfen, metalle, 

für gerste: 5 m./l. (1475), 14 m./l. (1491); für mehl: 4,82 m./l. (1471); für malz: 9,08 m./l. 
(1471), 6,09 m./l. (1475), 13,53 m./l. (1492).

43 die genauen mengen waren: gerste 1471: 12 l., mehl 1475: 106 l., mehl 1491: 103,5 l., 
malz 1491: 7 l., Weizen 1492: 191,5 l., gerste 1492: 2 l., mehl 1492: 21 l.

44 s. dazu auch Kapitel 3.
45 samsonowicz führt die berechnung vermeintlich für 1470 durch; vgl. oben Kapitel 2.1.2, 

anmerkung 22.
46 vgl. samsonowicz: bürgerkapital, s. 30 f.
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asche, pech und pferde) und setzte den anteil der „anderen Waren“ mit etwa 1/6 
an, addierte diesen anteil also zu der aus den hauptexportprodukten errechneten 
summe jeweils dazu, um so seinen gesamtwert zu errechnen.47

neben den unsicherheiten hinsichtlich der preise und der Fehleranfälligkeit 
der mengenermittlung48 stellt dieses vorgehen für meine Fragestellung eine wei-
tere unwägbarkeit dar: Wird als hilfsmittel zur erleichterung der berechnung der 
anteil eines teils der Waren bereits von vornherein auf eine bestimmte höhe fest-
gelegt, wie hier für die „anderen Waren“ geschehen, ist davon auszugehen, dass 
bei der ermittlung des anteils von getreide am gesamten Wert der exporte dieses 
vorgehen seinen niederschlag findet, das ergebnis also verfälscht wird.

eine eigene berechnung des gesamtexportwerts anzustellen war im rahmen 
dieser studie aufgrund des hohen aufwands aber nicht möglich und so sind sam-
sonowiczs ergebnisse die einzige zahlengrundlage, die veränderung des anteils 
der getreideexporte zumindest näherungsweise zu erfassen. bei seiner berechnung 
nennt samsonowicz auch selbst solche Werte und anteile von roggen und Weizen 
an seinem gesamtexportwert (tabelle 2.8).

Export gesamt Wert Roggen 
und Weizen

Anteil Weizen 
und Roggen

1460 60.123 m. 0 m. 0,0 %

1471 62.511 m. 20.373 m. 32,1 %

1475 95.966 m. 19.798 m. 20,8 %

1492 322.339 m. 262.200 m. 81,3 %

Tabelle 2.8: Gesamtwert der Danziger Exporte, Wert des Roggen- und Weizenexports und dessen 
Anteil am Gesamtexport aus den Danziger Pfahlkammerbüchern nach Samsonowicz (in m. pr.)

bereits im abschnitt 2.2.1 über die exportierten mengen wurde die große dis-
krepanz zwischen den resultaten bei samsonowicz und in dieser arbeit deutlich. 
hinzu kommt für die ermittlung des exportwerts, dass die von samsonowicz ver-
wendeten preise doch stark von den hier genutzten abweichen.49

47 ihm ist hier jedoch ein Fehler unterlaufen: im text beschreibt er sein vorgehen und spricht 
von einem anteil der hauptwaren bzw. der anderen Waren von 4/5 bzw. 1/5 ; vgl. samsono-
wicz: bürgerkapital, s. 31. allerdings weisen seine tabellen regelmäßig einen anteil der 
anderen Waren von ca. 16,7 % aus, was 1/6 entspricht.

48 zu den abweichungen zwischen den für diese studie selbst ermittelten Werten und denen in 
der literatur s. o. Kapitel 2.2.1.

49 die von mir genutzten durchschnittspreise, s. o. anmerkung 42; samsonowicz verwendet 
folgende preise: für roggen: 9 m./l. (1471), 10 m./l. (1475), 25 m./l. (1492); für Weizen: 
11 m./l. (1471), 16 m./l. (1475), 30 m./l. (1492); vgl. samsonowicz: bürgerkapital, s. 31 f. 
Wie er selbst anmerkt, stammen seine preise vorwiegend aus chroniken und schadenslisten. 
zur problematik der preisangaben in diesen Quellenarten siehe Kapitel 3.
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die von samsonowicz erzielten ergebnisse nachzuvollziehen, ist in diesem 
zusammenhang nicht möglich. um seine angabe zum gesamtexport aber zumin-
dest für das dort eingerechnete getreide gemäß dem eigenen befund anzupassen, 
wird im Folgenden mit einem gesamtexportwert gerechnet, der um die differenz 
zwischen der summe von Weizen und roggen bei samsonowicz einerseits und dem 
betrag aus dieser studie andererseits korrigiert ist (s. tabelle 2.9).50 der wertmäßige 
anteil der getreideexporte ist nun also im verhältnis zu diesem neuen gesamtbe-
trag zu errechnen. tabelle 2.10 zeigt die resultate dieser berechnung sowie noch-
mals die anteile für das Jahr 1409. die folgenden Kreisdiagramme (nr. 2.3) visua-
lisieren die jeweiligen Wertverhältnisse.

Jahr Roggen und 
Weizen bei 

Samsonowicz

Roggen und 
Weizen eigener 

Befund

Differenz Export gesamt 
Samsonowicz

Export gesamt 
neu

1471 20.373,00 22.372,65 +1.999,65 62.511,00 64.510,65

1475 19.798,00 21.073,44 +1.275,44 95.966,00 97.241,44

1492 262.200,00 179.325,04 – 82.874,96 322.339,00 239.464,04

Tabelle 2.9: Neuberechnung des Gesamtwerts der Danziger Exporte (in m. pr.)

Jahr Gesamtwert Exporte 
[neu]

Anteil Roggen Anteil alle 
 Getreidesorten

Anteil alle 
 Getreideprodukte

1409 141.236,47 m. 11,8 % 29,2 % 35,4 %

1471 64.510,65 m. 34,2 % 34,7 % 39,1 %

1475 97.241,44 m. 14,4 % 25,0 % 29,3 %

1492 239.464,04 m. 74,9 % 74,9 % 75,0 %

Tabelle 2.10: Neuberechnung des Gesamtwerts der Danziger Exporte (in m. pr.)

Wie zu erwarten war, weichen auch diese resultate von den durch samsono-
wicz errechneten anteilen ab. die tendenz ist jedoch vergleichbar: ausgeführtes 
getreide machte um 1471 etwa ein drittel der exporte aus; 1475 war dies nur 
noch ein viertel. am ende des Jahrhunderts stieg dieser Wert dann bis auf drei 
viertel an und wurde fast ausschließlich durch roggen getragen. insgesamt spiel-
ten die getreideprodukte mehl und malz eine eher untergeordnete rolle. leider 
ermöglicht es die Überlieferungslage nicht, die entwicklung, die zwischen den bei-
den deutlich verschiedenen momentaufnahmen der Jahre 1409 und 1492 liegt, 
zu verfolgen. Wir sind vielmehr auf diese einzelnen Querschnitte verwiesen. die 
tendenz kann aber dennoch klar benannt werden: innerhalb der letzten beiden 
Jahrzehnte nahm der roggenexport stark zu, so dass sein anteil, der längere zeit 

50 auf die darstellung des Jahres 1460 wurde im Folgenden verzichtet.
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um etwa ein zehntel bis ein drittel der ausfuhren geschwankt haben dürfte, auf 
drei viertel der preußischen exporte anstieg.

2.2.3 anteil der getreideschiFFe am verKehr im danziger haFen

inwiefern lässt sich die geschilderte entwicklung beim getreideexport – also die 
zunahme des gesamten, vor allem aber des roggenexports – mit blick auf den 
verkehr im danziger hafen greifen? Wo die ermittlung des wertmäßigen anteils 
wegen der umständlichen berechnungen mit hilfe von durchschnittspreisen pro-
blematisch oder unmöglich ist, sind die anteile von schiffen, die getreide mitführ-
ten, an allen ausfahrenden schiffen relativ leicht zu errechnen. natürlich ließe sich 
hier argumentieren, dass allein die zahl der schiffe nichts über deren jeweilige trag-
fähigkeiten und damit den anteil am verfügbaren oder genutzten laderaum aus-
sagt. diese beobachtung ist sicherlich richtig; allerdings ist ohnehin nicht bekannt, 
inwiefern der laderaum der ausfahrenden schiffe tatsächlich in vollem umfang 
genutzt wurde, selbst wenn die tragfähigkeit aller schiffe überliefert wäre.51

51 Wolf, thomas: massentransport zur see und die Quantifizierung für die historische For-
schung. in: Jenks, stuart und north, michael (hrsg.): der hansische sonderweg? beiträge 
zur sozial- und Wirtschaftsgeschichte der hanse. Köln; Wien 1993 (Quellen und darstel-
lungen zur hansischen geschichte n.F. 39.), s. 225–234, hier: s. 179 geht für den revaler 
schiffsverkehr von einer ungefähren auslastung der schiffe von 50–70 % im ostseeverkehr 
bzw. 80–90 % im ost-West-verkehr zwischen ost- und nordsee aus.



 



































































Diagramm 2.3:  Anteile von Getreideprodukten am Wert des Gesamtexports
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zunächst seien aber die zahlen aller aus dem hafen ausfahrenden schiffe bzw. derer 
mit getreideprodukten aufgeführt. diagramm 2.4 stellt den zwischen anfang und 
ende des Jahrhunderts vollzogenen Wandel deutlich dar:52 die gesamtzahl aller aus 
dem danziger hafen ausfahrenden schiffe betrug am ende des 15. Jahrhunderts 
nur noch ein gutes drittel (37,0 %) der noch 1409 im export verkehrenden schiffe. 
da die absolute zahl nur der getreideschiffe im selben zeitraum sehr viel weniger 
zurückging (um nur 35,4 %), stieg deren anteil an der gesamtzahl der ausfahren-
den schiffe von einem guten viertel 1409 auf knapp die hälfte 1492. der anteil 
der getreideführenden schiffe wuchs also deutlich – um 74,9 % zwischen 1409 und 
1492. allerdings nahm die relative schiffszahl weniger stark zu als der wertmäßige 
anteil von getreide und getreideprodukten am gesamtexport: der stieg, wie im 
vorangehenden Kapitel errechnet, im gleichen zeitraum um wohl 112,0 %.

nun ist die reine anzahl der schiffe aber wenig aussagekräftig, kennt man die 
größe dieser schiffe nicht und weiß man nicht um den anteil an laderaum, den 
getreide auf diesen schiffen einnahm, da es nicht selten zusammen mit anderen 

52 auch hier wurde das Jahr 1460 nicht extra dargestellt. die zahl der getreideführenden 
schiffe war hier natürlich auch gleich null.



   




 
 





















     




Diagramm 2.4: Anzahl der aus Danzig ausfahrenden Schiffe mit und ohne Getreide
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Waren transportiert wurde. die zusätzlichen handelswaren auf den getreideführen-
den schiffen werden im Folgenden als „beiladung“ bezeichnet.

Was die schiffsgrößen anbelangt, so verzeichnet das pfundzollbuch von 1409 
diese zwar und zusätzlich den Wert der schiffe, die pfahlkammerbücher beschrän-
ken sich jedoch auf die angabe des schiffswertes.53 stellt man diese Wertangaben 
einmal exemplarisch für die Jahre 1409, 1471 und 1492 zusammen, so zeigt sich 
das in tabelle 2.11 dargestellte resultat:

arithm. Mittel Median Maximum Minimum

1409 112,77 m. 60 m. 700 m. 4 m.

1471 75,31 m. 40 m. 1.200 m. 8 m.

1492 113,39 m. 70 m. 900 m. 15 m.

Tabelle 2.11: Schiffswerte im Pfundzollbuch und in den Pfahlkammerbüchern: arithmetisches Mittel, 
Medianwert, maximaler und minimaler Schiffswert

deutlich wird für alle drei Jahre, dass der median der Werte deutlich unter dem 
arithmetischen mittel liegt,54 was für eine sehr hohe zahl an niedrigen Werten 
spricht, die wenigen sehr hohen Werten gegenüberstehen – das jeweils angegebene 
maximum und minimum lässt erkennen, wie hoch diese beträge im einzelfall sein 
konnten bzw. wie sehr die angegebenen schiffswerte differieren konnten.

insgesamt scheint aber keine ausgesprochen große verschiebung zwischen 1409 
und 1492 stattgefunden zu haben: lediglich die sukzessive erhöhung des gerings-
ten für ein schiff genannten Wertes ist als trend auszumachen.

lässt sich von diesen Wertangaben auf die größen der schiffe rückschließen? 
stuart Jenks hat zwar für das pfundzollbuch von 1409 nachgewiesen, dass bei der 
betrachtung der gesamtzahl des in einem Jahr verzeichneten schiffsverkehrs durch-
aus von einer normalverteilung hinsichtlich der Wertespannen auszugehen sei, die 
bei schiffen gleicher größe genannt wurden.55 dies wurde jedoch zunächst nur auf 
die Jahre 1409 und 1411 angewandt. eine Übertragung der von ihm ermittelten 
größenspannen je Wert auf 1471 und 1492 scheint jedoch kaum zulässig, ohne 
eine eingehende untersuchung, inwieweit schiffe sich über das Jahrhundert viel-
leicht im preis veränderten, etwa aufgrund größeren angebots durch größere bautä-
tigkeit, größerer nachfrage wegen lebhafteren verkehrs oder aufgrund allgemeiner 
inflationärer tendenzen oder von münzauf- bzw. -abwertungen. auch ein vergleich 
mit den im folgenden abschnitt dargestellten getreidepreisen ist hier nicht zielfüh-

53 zur diskussion um die bedeutung dieser Wertangabe hinter dem schiffernamen, s. o. Kapi-
tel 2.1.2.

54 der median ist der mittlere Wert der nach ihrer größe sortierten einzelwerte. das arithme-
tische mittel dagegen ist die summe aller einzelwerte dividiert durch ihre anzahl.

55 vgl. Jenks: einleitung danziger pfundzollbuch, s. 153 ff.
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rend, unterlagen beide produkte doch unterschiedlichen ökonomischen einfluss-
faktoren und damit unterschiedlichen konjunkturellen schwankungen.56

Wenn keine aussage über die schiffsgrößen möglich ist, wie verhält es sich dann 
mit dem anteil von getreide am gesamten laderaum? auch hier sind nur wenige 
eher vage Feststellungen möglich, verfügen wir doch weder über angaben zum 
gesamtladeraum der getreideschiffe noch zum anteiligen volumen der getreide-
frachten in den schiffen. nachvollziehbar ist lediglich, ob ein schiff überhaupt eine 
beiladung enthielt (s. tab. 2.12).57

1409 1471 1492

gesamte  Getreideschiffe 426 254 274

davon ohne  Beiladung 189 14 155

Anteil 44,4 % 5,5 % 56,6 %

Tabelle 2.12: Getreideschiffe ohne Beiladung und ihr Anteil an der Gesamtzahl der getreideführenden 
Schiffe (alle Getreideprodukte)

im Jahr 1471 fuhr demnach fast kein schiff nur mit getreide oder mehl bzw. 
malz aus dem danziger hafen aus. die übergroße mehrheit der getreideschiffe 
transportierte zusätzlich auch andere Waren. zwischen 1409 und 1492 ist ein im 
vergleich geringerer unterschied vorhanden: zum früheren zeitpunkt belud etwas 
weniger, zum späteren etwas mehr als die hälfte der getreideschiffer ihr schiff nur 
mit dieser Warengruppe. das verhältnis der schiffe mit beiladung zu denen ohne 
beiladung kehrte sich um.

Was kann dieser kurze exkurs zu Fragen der befrachtung und schiffsnutzung 
in zusammenhang mit der entwicklung des danziger getreideexports verraten? 
Fassen wir die einzelnen resultate für die Jahre 1409 und 1492 sowie die prozen-
tualen veränderungen zwischen diesen Jahren noch einmal tabellarisch zusammen 
(tab. 2.13).

dabei ist klar, dass hier keine lineare entwicklung mit ihrem anfangs- und 
endpunkt betrachtet wird, sondern zwei Querschnitte, die lediglich tendenzen auf-
zeigen können. Folgende schlussfolgerungen werden durch die gegenüberstellung 
dieser Werte möglich:
1.  die absolute menge des getreides wuchs in etwas größerem maße als der anteil 

getreideführender schiffe an allen ausfahrenden schiffen. die zunahme des

56 zum verhältnis von schiffswert und tragfähigkeit vgl. außerdem Wolf: massentransport, 
s. 75 ff., der unter anderen nachweist, dass der Wert der einzelnen last tragfähigkeit mit 
wachsender gesamtgröße des schiffs zunimmt. er stellt ebenfalls fest, dass über den Wert 
des schiffes nur ein grober eindruck von dessen größe zu gewinnen ist.

57 hinsichtlich der Fragen der beiladung in diesem und im folgenden abschnitt werden ledig-
lich die Jahre 1471, 1490 und 1492 exemplarisch untersucht.

1409 Zunahme bzw. 
 Abnahme [%]

1492

Menge Getreide und  
Getreideprodukte

5.702,12 l. + 83,0 % 10.432,82 l.

Wert Getreide und  
Getreideprodukte

49.987,37 m. + 259,1 % 179.487,40 m.

durchschnittlicher Wert je  
Mengeneinheit Getreide

8,77 m./l. + 96,1 % 17,20 m./l.

Anteil Wert Getreide am  
Gesamtwert der Exporte

35,4 % + 112,0 % 75,0 %

Anzahl Schiffe mit Getreide und 
 Getreideprodukten

426 – 35,7 % 274

Anteil getreideführende Schiffe  
an allen ausfahrenden

27,9 % + 74,9 % 48,8 %

Anteil der Schiffe MIT Beiladung  
an den getreidef. Schiffen

55,6 % – 21,9 % 43,4 %

Tabelle 2.13: Veränderung von Mengen und Anteilen im Getreideexport zwischen 1409 und 1492
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rend, unterlagen beide produkte doch unterschiedlichen ökonomischen einfluss-
faktoren und damit unterschiedlichen konjunkturellen schwankungen.56

Wenn keine aussage über die schiffsgrößen möglich ist, wie verhält es sich dann 
mit dem anteil von getreide am gesamten laderaum? auch hier sind nur wenige 
eher vage Feststellungen möglich, verfügen wir doch weder über angaben zum 
gesamtladeraum der getreideschiffe noch zum anteiligen volumen der getreide-
frachten in den schiffen. nachvollziehbar ist lediglich, ob ein schiff überhaupt eine 
beiladung enthielt (s. tab. 2.12).57

1409 1471 1492

gesamte  Getreideschiffe 426 254 274

davon ohne  Beiladung 189 14 155

Anteil 44,4 % 5,5 % 56,6 %

Tabelle 2.12: Getreideschiffe ohne Beiladung und ihr Anteil an der Gesamtzahl der getreideführenden 
Schiffe (alle Getreideprodukte)

im Jahr 1471 fuhr demnach fast kein schiff nur mit getreide oder mehl bzw. 
malz aus dem danziger hafen aus. die übergroße mehrheit der getreideschiffe 
transportierte zusätzlich auch andere Waren. zwischen 1409 und 1492 ist ein im 
vergleich geringerer unterschied vorhanden: zum früheren zeitpunkt belud etwas 
weniger, zum späteren etwas mehr als die hälfte der getreideschiffer ihr schiff nur 
mit dieser Warengruppe. das verhältnis der schiffe mit beiladung zu denen ohne 
beiladung kehrte sich um.

Was kann dieser kurze exkurs zu Fragen der befrachtung und schiffsnutzung 
in zusammenhang mit der entwicklung des danziger getreideexports verraten? 
Fassen wir die einzelnen resultate für die Jahre 1409 und 1492 sowie die prozen-
tualen veränderungen zwischen diesen Jahren noch einmal tabellarisch zusammen 
(tab. 2.13).

dabei ist klar, dass hier keine lineare entwicklung mit ihrem anfangs- und 
endpunkt betrachtet wird, sondern zwei Querschnitte, die lediglich tendenzen auf-
zeigen können. Folgende schlussfolgerungen werden durch die gegenüberstellung 
dieser Werte möglich:
1.  die absolute menge des getreides wuchs in etwas größerem maße als der anteil 

getreideführender schiffe an allen ausfahrenden schiffen. die zunahme des

56 zum verhältnis von schiffswert und tragfähigkeit vgl. außerdem Wolf: massentransport, 
s. 75 ff., der unter anderen nachweist, dass der Wert der einzelnen last tragfähigkeit mit 
wachsender gesamtgröße des schiffs zunimmt. er stellt ebenfalls fest, dass über den Wert 
des schiffes nur ein grober eindruck von dessen größe zu gewinnen ist.

57 hinsichtlich der Fragen der beiladung in diesem und im folgenden abschnitt werden ledig-
lich die Jahre 1471, 1490 und 1492 exemplarisch untersucht.

1409 Zunahme bzw. 
 Abnahme [%]

1492

Menge Getreide und  
Getreideprodukte

5.702,12 l. + 83,0 % 10.432,82 l.

Wert Getreide und  
Getreideprodukte

49.987,37 m. + 259,1 % 179.487,40 m.

durchschnittlicher Wert je  
Mengeneinheit Getreide

8,77 m./l. + 96,1 % 17,20 m./l.

Anteil Wert Getreide am  
Gesamtwert der Exporte

35,4 % + 112,0 % 75,0 %

Anzahl Schiffe mit Getreide und 
 Getreideprodukten

426 – 35,7 % 274

Anteil getreideführende Schiffe  
an allen ausfahrenden

27,9 % + 74,9 % 48,8 %

Anteil der Schiffe MIT Beiladung  
an den getreidef. Schiffen

55,6 % – 21,9 % 43,4 %

Tabelle 2.13: Veränderung von Mengen und Anteilen im Getreideexport zwischen 1409 und 1492

  umfangs des getreideexports ist also nicht nur eine absolute, sondern auch eine 
relative: es findet eine verdrängung anderer Warengruppen durch getreide und 
getreideprodukte statt.

2.  zieht man zusätzlich zu der mengenzunahme in betracht, dass die absolute 
anzahl der schiffe mit getreide und zusätzlich der beiladungsanteil sanken, 
kann man letztendlich doch auf eine zunahme der schiffsgrößen schließen.

3.  der anteil von getreide am gesamten ladungsraum dürfte 1492 weit weni-
ger als 50 % betragen haben – angesichts von ca. 49 % getreideschiffen, von 
denen aber auf 43,4 % noch beiladung vorhanden war. gerade bei dem schütt-
gut getreide, das aufgrund seines volumens relativ viel laderaum in anspruch 
genommen hat (etwa im vergleich zu pelzen oder metallen), ist dieser befund 
doch verblüffend, insbesondere da die getreideprodukte wertmäßig 75 % des 
gesamten exports ausmachten.

4.  diese diskrepanz erklärt sich, bezieht man zusätzlich die große zunahme des 
Werts von getreide mit ein – hier vor allem den um die mengenzunahme berei-
nigten Wert pro mengeneinheit. es wird deutlich, dass getreide offenbar ver-
hältnismäßig stark stieg in seinem Wert im vergleich zu anderen produkten: bei 
nur etwa 86 % steigerung des anteils an der ladekapazität stieg der anteil am 
Wert der exporte gleichzeitig um 112 %. diese unterschiedliche Wertentwick-
lung von getreide und anderen preußischen exportwaren kann auf zweierlei art 
interpretiert werden. entweder haben wir es mit einer säkularen teuerung von 
getreide zu tun, die diejenige anderer Waren überstieg. oder aber alle Waren 
verteuerten sich im selben maße, die zusammensetzung der exportierten güter 
verschob sich aber zu gunsten der günstigeren Warengruppen.
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eine genauere analyse dieses sachverhalts wäre hier sehr interessant. dabei müsste 
man allerdings eine eingehende untersuchung aller exportierten güter zugrunde 
legen, was den rahmen dieser arbeit sprengen würde. die literatur dokumen-
tiert jedoch einen langfristigen trend zur teuerung des getreides im verlauf des 
15. Jahrhunderts, zumindest was die nominalpreise anbelangt.58 die steigerung 
des anteils von getreide am gesamtwert der exporte ist also sowohl symptom die-
ser teuerung, deutet aber auch gleichzeitig die ursache für dieses phänomen an: Je 
stärker der Wert von getreide im vergleich zu anderen gütern, zu löhnen und zu 
transportkosten stieg, desto eher lohnte sich sein export und desto mehr getreide 
wurde demnach auch ausgeführt.

2.2.4 reprÄsentativitÄt der untersuchten Jahre

pfundzollbuch und pfahlkammerbücher stellen nur zufällige ausschnitte aus dem 
gesamten Jahrhundert dar. Wie repräsantativ sind aber diese Jahre und damit die 
bisher dargestellten ergebnisse? da hier keine analyse der ernteerträge für einzelne 
Jahre stattfinden kann, stellen zunächst vor allem bestehende exportverbote in den 
betreffenden Jahren indizien für ertragsschwankungen dar und also für mögliche 
schwankungen im export.

2.2.4.1 das Jahr 1409

insbesondere für das Jahr 1409 ist diese Frage bedeutsam, da es uns die einzigen 
resultate vom anfang des Jahrhunderts bietet. neben den allgemeinen konjunk-
turellen schwankungen, deren einfluss am ende dieser arbeit mit hilfe der ermit-
telten preisreihen diskutiert wird, sind zwei aspekte wesentlich bei der Frage nach 
der repräsentativität des ausschnitts, den die zollakte von 1409 aufzeigt: erstens 
die tatsache, dass die aufzeichnungen der zollrechnungen erst am 31. märz 1409 
begannen, und zweitens ein in diesem Jahr gültiges ausfuhrverbot für alle getrei-
desorten und mehl.

am palmtag 1409, dem 31. märz, wurde die akte über den pfundzoll im dan-
ziger hafen angelegt. erst ab diesem zeitpunkt wurden die schiffsbewegungen auf-
gezeichnet. inwiefern ist es dennoch möglich, diese aufzeichnungen zu nutzen, um 
aussagen über das gesamte Jahr zu treffen und diese mit den ergebnissen vom ende 
des Jahrhunderts zu vergleichen? aus den hansischen Winterlagebestimmungen ist 
uns bekannt, dass vor dem 22. Februar kein schiff aus einem hansischen hafen 
aus- oder dort einfahren durfte.59 von dieser regelung abgesehen wäre die schiff-
fahrt auf der ostsee im Winter ohnehin sehr gefährlich gewesen. es bleibt also ein 

58 vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 191. das deckt sich auch mit dem befund 
aus der preisuntersuchung in dieser arbeit, wie weiter unten noch zu zeigen sein wird (vgl. 
Kapitel 3.3).

59 vgl. Jenks: england, s. 307 f.
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guter monat, in dem schiffe ein- oder ausgelaufen sein könnten.60 Wenn man aber 
betrachtet, wie verhältnismäßig geringfügig der verkehr im monat april war,61 so 
steht zu vermuten, dass es im märz kaum mehr schiffe waren. bei einer gesamtzahl 
von 2700 schiffsbewegungen im Jahr 1409 handelt es sich dabei um einen verlust 
von nur etwa 5 %. nachdem die hauptgetreideausfuhr, wie noch zu sehen sein 
wird, ohnehin gegen ende des Jahres stattfand, können wir wohl guten gewissens 
die ergebnisse aus dem pfundzollbuch für das Jahr 1409 als repräsentativ für die 
ersten Jahre des 15. Jahrhunderts betrachten.

Wie aber verhält es sich mit dem ausfuhrverbot für getreide? im novem-
ber 1408 verhängte der hochmeister dieses verbot.62 am 21. april 1409, also 
nicht lange nach beginn der aufzeichnungen im pfundzollbuch, wurde zumindest 
die ausfuhr von Weizen freigegeben; am 9. Juni wurde das verbot für die übrigen 
sorten noch einmal bestätigt. anfang des Jahres 1410 bestand es noch immer, Wei-
zen und mehl waren aber zur ausfuhr freigegeben. bis zum beginn des Krieges 
1410 wurde das verbot nicht aufgehoben.63 natürlich liegt zunächst nahe, dass dies 
durchaus großen einfluss auf die errechneten ergebnisse gehabt haben muss. ande-
rerseits verließen laut pfundzollbuch große mengen von roggen und auch von 
gerste den danziger hafen. man könnte hier überlegen, dass die hochmeister in 
zeiten von ausfuhrverboten sogenannte „lobbriefe“ verkauften, die dem jeweiligen 
Käufer dennoch die ausfuhr der gesperrten Ware gestatteten. angaben über den 
umfang dieser ausfuhrgenehmigungen finden sich nur für die Jahre 1421/22, in 
denen ebenfalls ein verbot bestand. Für 1421 gibt sarnowsky 425 solcher geneh-
migungen an, für das darauffolgende Jahr sogar 1351. zieht man davon diejenigen 
für ordenshäuser und -mitglieder, sowie für diener und „Klientel“ des ordens ab, 
so verbleiben nur noch 227 bzw. 125 ausfuhrgenehmigungen an untertanen in 
diesen beiden Jahren.64

die Kaufleute mussten je ausgeführter last getreide eine mark an den hoch-
meister zahlen.65 bei einem preis von ca. 5 m. pro last roggen und 3 bis 4 m. 
je last gerste (Weizen war ohnehin teurer) betrug dieses lobegeld einen großen 
anteil am Wert der ladung. insbesondere die vielen kleineren händler konnten 
sich das vermutlich nicht leisten. zudem zeigt die durchsicht der akte, dass der 
handel von zahlreichen verschiedenen personen getragen wurde und dass eine 
mehrzahl von diesen nur einmal im Jahr 1409 getreide ausführte. Würde man 

60 henryk samsonowicz geht ohnehin davon aus, der verkehr im danziger hafen habe erst 
ende märz begonnen, von den zahlreichen belegen dafür, die er erwähnt, zitiert er jedoch 
keinen konkreten; vgl. samsonowicz: handel zagraniczny, s. 327.

61 es handelte sich lediglich um die ersten 115 schiffe; vgl. Jenks: einleitung danziger pfund-
zollbuch, s. 139.

62 vgl. hr i, 5, s. 435 f.
63 vgl. hr i, 5, s. 461 ff.
64 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 228 f.
65 vgl. ebd., s. 229 f.
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da nicht angesichts des ausfuhrverbots eine monopolisierung der Ware erwarten? 
gerade die vielen ordensmitglieder, die schäffer und die dem orden nahestehen-
den untertanen müssten doch vermehrt als händler auftreten. dies ist jedoch nicht 
der Fall.

Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen, wenn man nicht annimmt, dass alle 
352 Kaufleute, die im pfundzollbuch verzeichnet sind, für alle 458 von ihnen in 
dem Jahr ausgeführten ladungen getreide eine ausfuhrgenehmigung erwarben? 
sehen wir uns das ausfuhrverbot und den dennoch erfolgenden export einmal 
genauer an: ursache für das ausfuhrverbot war offenbar eine starke teuerung der 
Ware getreide infolge von missernten des Jahres 1408. man befürchtete den ausver-
kauf des getreides in preußen aufgrund der hervorragenden gewinnmöglichkeiten 
vor allem in Westeuropa. es kam also auch in preußen zu einem preisanstieg. um 
im lande eine hungersnot zu vermeiden, sperrte der hochmeister die ausfuhr.66

Werfen wir als nächstes einen blick auf die verteilung der ausfuhr der verschie-
denen getreidesorten über das Jahr (diagramm 2.5). die schiffe im pfundzoll-
buch sind zwar in chronologischer reihenfolge verzeichnet, es gibt jedoch nur sehr 
wenige daten, die die zeitliche orientierung ermöglichen. aus diesem grund sind 
aussagen über den zeitlichen verlauf der ausfuhren nur möglich, indem man die 
zahl der exporte beispielsweise pro 50 schiffe im pfundzollbuch zählt und damit 
in diesen intervallen die veränderungen im anteil der verzeichneten getreideaus-
fuhren an diesen schiffen aufzeichnet.67

Folgendes wird erkennbar: am anfang der aufzeichnungen, also ab april 1409, 
wird sehr viel Weizen ausgeführt; der abfallende graph eines kleinen höhepunkts 
in der roggenausfuhr, der wohl noch vor beginn der aufzeichnungen im pfund-
zollbuch stattfand, ist noch erkennbar. diese ersten schiffe, mindestens die von 
nr. 116 bis 506, verließen den danziger hafen im mai 1409.68 hier scheint Wei-
zen das hauptsächliche exportgetreide gewesen zu sein. diese Weizenausfuhr ist 
durchaus mit dem verbot vereinbar, wurde doch am 21. april der export dieser 
sorte gestattet. danach zeigt sich ein starker anstieg der mehlausfuhren, wäh-
rend kaum andere sorten verzeichnet wurden. mehl war eigentlich ebenfalls nicht 
zum export zugelassen; zeitlich könnten diese ausfuhren jedoch nach dem 9. Juni 
liegen, als zwar das getreideausfuhrverbot bestätigt, mehl jedoch nicht erwähnt 
wurde. dies ist jedoch nur eine hypothese. mögliche andere gründe wären die 
Wirkungslosigkeit des verbotes oder aber, dass in dieser zeit die schiffe in eine 
ganz bestimmte richtung fuhren, wohin man in dieser zeit viel mehl brachte. 
davon soll später noch die rede sein. Wir sehen also: der großteil an mehl wurde 
im sommer des Jahres 1409 verschifft, obwohl das ausfuhrverbot nicht aufgehoben 
worden war.

66 vgl. naudé: getreidehandelspolitik i, s. 264 f.
67 zu diesem vorgehen siehe weiter unten Kapitel 2.2.6.
68 vgl. Jenks: einleitung danziger pfundzollbuch, s. 136 ff.



















































































































































Diagramm 2.5: Anzahl der Schiffe mit allen Getreidesorten und Mehl je 50 ausfahrende Schiffe 1409
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da nicht angesichts des ausfuhrverbots eine monopolisierung der Ware erwarten? 
gerade die vielen ordensmitglieder, die schäffer und die dem orden nahestehen-
den untertanen müssten doch vermehrt als händler auftreten. dies ist jedoch nicht 
der Fall.

Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen, wenn man nicht annimmt, dass alle 
352 Kaufleute, die im pfundzollbuch verzeichnet sind, für alle 458 von ihnen in 
dem Jahr ausgeführten ladungen getreide eine ausfuhrgenehmigung erwarben? 
sehen wir uns das ausfuhrverbot und den dennoch erfolgenden export einmal 
genauer an: ursache für das ausfuhrverbot war offenbar eine starke teuerung der 
Ware getreide infolge von missernten des Jahres 1408. man befürchtete den ausver-
kauf des getreides in preußen aufgrund der hervorragenden gewinnmöglichkeiten 
vor allem in Westeuropa. es kam also auch in preußen zu einem preisanstieg. um 
im lande eine hungersnot zu vermeiden, sperrte der hochmeister die ausfuhr.66

Werfen wir als nächstes einen blick auf die verteilung der ausfuhr der verschie-
denen getreidesorten über das Jahr (diagramm 2.5). die schiffe im pfundzoll-
buch sind zwar in chronologischer reihenfolge verzeichnet, es gibt jedoch nur sehr 
wenige daten, die die zeitliche orientierung ermöglichen. aus diesem grund sind 
aussagen über den zeitlichen verlauf der ausfuhren nur möglich, indem man die 
zahl der exporte beispielsweise pro 50 schiffe im pfundzollbuch zählt und damit 
in diesen intervallen die veränderungen im anteil der verzeichneten getreideaus-
fuhren an diesen schiffen aufzeichnet.67

Folgendes wird erkennbar: am anfang der aufzeichnungen, also ab april 1409, 
wird sehr viel Weizen ausgeführt; der abfallende graph eines kleinen höhepunkts 
in der roggenausfuhr, der wohl noch vor beginn der aufzeichnungen im pfund-
zollbuch stattfand, ist noch erkennbar. diese ersten schiffe, mindestens die von 
nr. 116 bis 506, verließen den danziger hafen im mai 1409.68 hier scheint Wei-
zen das hauptsächliche exportgetreide gewesen zu sein. diese Weizenausfuhr ist 
durchaus mit dem verbot vereinbar, wurde doch am 21. april der export dieser 
sorte gestattet. danach zeigt sich ein starker anstieg der mehlausfuhren, wäh-
rend kaum andere sorten verzeichnet wurden. mehl war eigentlich ebenfalls nicht 
zum export zugelassen; zeitlich könnten diese ausfuhren jedoch nach dem 9. Juni 
liegen, als zwar das getreideausfuhrverbot bestätigt, mehl jedoch nicht erwähnt 
wurde. dies ist jedoch nur eine hypothese. mögliche andere gründe wären die 
Wirkungslosigkeit des verbotes oder aber, dass in dieser zeit die schiffe in eine 
ganz bestimmte richtung fuhren, wohin man in dieser zeit viel mehl brachte. 
davon soll später noch die rede sein. Wir sehen also: der großteil an mehl wurde 
im sommer des Jahres 1409 verschifft, obwohl das ausfuhrverbot nicht aufgehoben 
worden war.

66 vgl. naudé: getreidehandelspolitik i, s. 264 f.
67 zu diesem vorgehen siehe weiter unten Kapitel 2.2.6.
68 vgl. Jenks: einleitung danziger pfundzollbuch, s. 136 ff.



















































































































































Diagramm 2.5: Anzahl der Schiffe mit allen Getreidesorten und Mehl je 50 ausfahrende Schiffe 1409

zwischen den nummern 1350 und 2050 des pfundzollbuches verließ kaum 
getreide den hafen, auch Weizen wurde nicht in nennenswerten mengen expor-
tiert. zur zeitlichen orientierung kann hier eine Überschrift in der akte dienen: 
vor nummer 2004 findet sich das datum „18. november 1409“. im spätherbst 
und Winter explodierten die exportzahlen für getreide, vor allem die für roggen 
und gerste; aber auch Weizen und mehl wurden leicht verstärkt exportiert und die 
einzige erwähnung von hafer fällt ebenfalls in diesen zeitraum.

interpretiert man die grafik nun mit blick auf das ausfuhrverbot, gilt es fol-
gende punkte zu beachten: zum einen werden roggen und gerste gegen ende 
des Jahres trotz verbotes exportiert, ebenso wie mehl etwa in der mitte des Jahres. 
zum anderen wird Weizen zwischen dem beginn des sommers und dem spätherbst 
trotz ausfuhrerlaubnis nicht exportiert. aufgrund dieser Fakten lässt sich vermuten, 
dass am beginn des pfundzollbuches die restbestände aus dem Jahr 1408 mit der 
pfingstflotte nach Flandern verbracht wurden. roggen, gerste und mehl spielten 
dabei kaum eine rolle. danach befindet sich viel mehl auf den schiffen, wahr-
scheinlich in richtung eines ostseehafens. hier fand keine ausdrückliche aufhe-
bung des verbotes statt, dennoch hatte zum zeitpunkt der maximalen ausfuhren 
ein drittel der schiffe mehl geladen. im november 1409 schließlich wurde die 
neue ernte des Jahres ausgeführt. es steht zu vermuten, dass das verbot stillschwei-
gend außer Kraft gesetzt wurde, weil der grund für die ausfuhrsperre mit der ernte 
entfiel. eine andere erklärung ist meiner meinung nach nicht möglich, wenn man 
die nichtaufhebung des verbots, die dennoch hohen ausfuhrmengen und die zahl-
reichen beteiligten Kaufleute, die zum teil auch in geringeren mengen getreide 
ausführten, berücksichtigt.
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in der mitte des Jahres scheinen die vorräte an getreide aufgebraucht, auch 
Weizen verließ nicht den hafen. Wahrscheinlich wäre in dieser zeit also auch ohne 
verbot kein getreide exportiert worden. das ausfuhrverbot dürfte den verlauf 
des exportes nicht wesentlich beeinträchtigt haben. das gros des getreides wurde 
ohnehin gegen ende des Jahres verschifft, und hier war der handel nicht mehr 
stark eingeschränkt.

auch der vergleich mit den zahlen vom ende des Jahrhunderts bestätigt, 
dass es sich kaum um besonders niedrige, durch ein exportverbot eingeschränkte 
exportmengen gehandelt haben kann. Wie aber sind die resultate dieser späteren 
Jahre einzustufen?

2.2.4.2 das Jahr 1460

natürlich ist auch nach der repräsentativität des Jahres 1460 zu fragen, in dem 
die exporte von getreide komplett ausfielen. ein ausfuhrverbot lag für dieses Jahr 
nicht vor – wer hätte dies angesichts des Krieges auch beschließen und einschärfen 
sollen? es scheint, als sei der Krieg die hauptursache für die gänzliche abwesen-
heit von getreide in den ausfuhrlisten in diesem Jahr. nach ende eines Waffen-
stillstands im sommer 145969 flammten die bewaffneten Kämpfe wieder auf und 
behinderten den Weichselverkehr.70 auch der ostseeverkehr wurde durch den Kon-
flikt bedroht, wenn nicht beeinträchtigt.71 die chronik Johann lindaus berichtet 
außerdem von einem harten Winter 1459/60.72 zusammen mit der zerstörung 
durch den Krieg dürften all diese Faktoren den weitgehenden ausfall der ernte 
und den fehlenden export erklären. das Jahr 1460 scheint insgesamt nur für einige 
wenige ausnahmejahre repräsentativ zu sein; nämlich für Jahre, in denen mehrere 
ungünstige Faktoren zusammentrafen.

2.2.4.3 das Jahr 1471

aus dem Jahr 1471 verfügen wir nicht direkt über nachrichten von einem export-
verbot. allerdings ist ein schreiben stibors von baysen an den danziger rat vom 
Februar 1472 überliefert, in dem dieser die aufhebung eines exportverbots von 
getreide fordert.73 es ist also davon auszugehen, dass zu diesem zeitpunkt eine sol-
che bestimmung bestanden haben muss. genauere aussagen über den zeitpunkt, 
zu dem sie in Kraft trat, sind auf dieser grundlage nicht möglich. die preisent-

69 vgl. biskup: handel wiślany, s. 163.
70 davon berichtet Johann lindau: scriptores rerum prussicarum: die geschichtsquellen der 

preußischen vorzeit bis zum untergange der ordensherrschaft, hrsg. von theodor hirsch 
und Walther hubatsch, 6 bde., leipzig 1861–1968., bd. iv, s. 569.

71 davon zeugt der bericht einer versammlung der hansestädte zu lübeck im sommer 1460: 
hr ii, 5, s. 1 ff. Jenks weist zudem nach, dass auch der englische handel mit tuchen gerade 
im Jahr 1460 massiv einbrach; vgl. Jenks: england, s. 218 f.

72 ss rer pruss, iv, s. 566.
73 as königl, s. 175, nr. 48.
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wicklung in dieser zeit74 gibt keine deutlichen hinweise auf eine teuerung, die 
zu einer exportsperre geführt haben könnte. der verlauf der getreideexporte im 
Jahr 147175 deutet jedoch darauf hin, dass die ausfuhr von getreide im Frühjahr 
des Jahres noch zugelassen war (die aufzeichnungen beginnen 1471 Gregorii, also 
märz 12); im verlauf des Jahres nahm sie deutlich ab – vermutlich aufgrund eines 
verbots. gerade ein vergleich der Jahresverläufe von 1409 und 1471 legt die ver-
mutung nahe, dass die exporte 1471 doch stark durch die wirtschaftspolitische 
maßnahme beeinträchtigt wurden. auch die absolute höhe der ausfuhrmengen 
belegt dies.

2.2.4.4 das Jahr 1475

auch im Jahr 1475 lagen die exportzahlen unter denen für 1409 oder denen der 
90er-Jahre. hier gibt die akte 300,19/5a selbst vielfache hinweise auf ein existie-
rendes verbot, etwa p. 8r „[…] fidit […] to Lubeck to seggeln und nicht nach dem 
Sund“, p. 10v „[…] hefft gelovet by syn burgerschop nerne to segeln wenne to Lubeck“ 
oder p. 13r „Mattes Vynkenberch und de schipper hebben gelovet dit schip nyndert to 
segeln wenne in Engeland.“ an späterer stelle (p. 20v, 21r u. a.) werden dann auch 
strafen von 100 oder 200 m. genannt, die fällig würden, wenn nicht das verbürgte 
ziel angesteuert werde. einen weiteren beleg für ein ausfuhrverbot für getreide 
nach holland und die anderen herrschaftsgebiete des herzogs von burgund lie-
fert ein beschwerdebrief der stadt Kampen an danzig, der wohl aus dem Frühjahr 
1475 stammt.76 hier ist die rede davon, dass man den Kampenern die Kornaus-
fuhr aus danzig verwehre, um zu verhindern, dass dieses getreide den holländern 
oder anderen landen des herzogs von burgund zugeführt werde.77

das ausfuhrverbot scheint also für das ganze Jahr 1475 bestanden zu haben. 
allerdings deutet auch hier der zeitliche verlauf eher darauf hin, dass zu anfang 
des Jahres noch Korn ausgeführt werden konnte.78 die struktur der exporte hin-
sichtlich der mitgeführten sorten und beiladungen79 ähnelt im gegensatz zum 
vorangehenden und zu den folgenden Jahren doch sehr der von 1409: es wurden 
sowohl andere getreidesorten als roggen in größeren mengen ausgeführt als auch 
mehr verarbeitungsprodukte als beiladung mitgeführt. ist dafür möglicherweise 
das exportverbot nach Westen verantwortlich? spiegelt die verbleibende ausfuhr 
die vorwiegende struktur des ostseehandels wider? da wir den genauen zeitpunkt 
und verlauf der verbote nicht kennen, muss dies jedoch spekulation bleiben. es ist 
aber sicherlich von einer einschränkung der exporte auszugehen.

74 vgl. unten Kapitel 3.
75 vgl. unten Kapitel 2.2.6.2, diagramm 2.15.
76 hub, bd. X, nr. 412, s. 255 f.
77 vgl. auch stark: danziger pfahlkammerbücher, s. 70 f.
78 vgl. unten Kapitel 2.2.6.2.
79 vgl. unten Kapitel 2.2.1.
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2.2.4.5 die Jahre 1490–1492

in diese letzten dokumentierten Jahre, nämlich 1490–92, fällt noch eine ausfuhr-
sperre für getreide. das Jahr 1490 ist davon noch nicht betroffen. im Frühjahr 
1491 regte aber die hansestadt lübeck, auch auf initiative des hansekontors in 
antwerpen, ein exportverbot von Korn nach holland an, das spätestens im mai 
auch in danzig galt.80

verschiedene anfragen an danzig um die erlaubnis der Kornausfuhr sowie des-
sen ausdrückliche verlängerungen informieren darüber, dass das verbot bis ende 
mai 1492 in Kraft war.81

bereits die analyse der exportierten mengen82 hat gezeigt, wie stark der export 
im Jahr 1491 durch diese blockade hollands reduziert war. die dennoch getätig-
ten ausfuhren gingen wohl vor allem in den ostseeraum. 1492 wurde das verbot 
rechtzeitig aufgehoben, so dass das gros der exporte im herbst ungehindert den 
hafen verlassen konnte. die ausgeführte getreidemenge überschritt dann sogar die 
des Jahres ohne verbot (1490).

2.2.4.6 preußische und hansische ausfuhrverbote für getreide 
im 15. Jahrhundert

um diesen gedanken weiterzuverfolgen, gilt es zu prüfen, wie viele Jahre des 
15. Jahrhunderts von einem exportverbot betroffen waren. nicht immer geht aus 
den Quellen klar hervor, von wann bis wann ein ausfuhrverbot bestand hatte. oft 
sind wir nur indirekt, z. b. durch die bitte um eine ausfuhrerlaubnis, über verbote 
informiert. die in tabelle 2.14 angegebenen zeitpunkte sind daher oft vage oder 
nennen nicht anfang und ende einer ausfuhrsperre. die Übersicht kann also nur 
zeigen, wie viele Jahre in etwa von solchen exportbestimmungen betroffen waren.

listet man die in der Überlieferung greifbaren einschränkungen des exports 
auf, so kommt man auf bis zu 31 Jahre, in denen zumindest teilweise verbote 
bestanden. hinzu kommen zahlreiche Jahre militärischer Konflikte, wie etwa zwi-
schen 1430 und 1435 oder die zeit des 13-jährigen Kriegs, in denen der handel 
sicher nur eingeschränkt vonstatten ging – das zeigt auch der befund für das Jahr 
1460, in dem kein verbot vorlag. Fast bei der hälfte der Jahre des 15. Jahrhunderts 
müssen wir also von einer beeinträchtigung der Wirtschaftstätigkeit ausgehen – 

80 vgl. hr iii, 2, nr. 474 und as Król, bd. ii, nr. 141 § 6, nr. 149 § 6. den genauen verlauf 
bei verfügung, aufrechterhaltung und aufhebung des verbots schildert tits-dieuaide: For-
mation, s. 234 f.

81 es handelt sich um anfragen von lüneburg von september 1491 (hub Xi, nr. 490), von 
lübeck von dezember 1491 (hub Xi, nr. 517) von hamburg von Januar 1492 (hub Xi, 
nr. 536) sowie von Kampen von Februar oder märz 1492 (hub Xi, 549). die verlänge-
rung auf verschiedenen preußischen tagfahrten ist in rezessen überliefert (as Król ii, 
nr. 161 §§ 15, 48; nr. 176 §§ 12–16, 35), die aufhebung vom 29. mai 1492 in as Król ii, 
nr. 190 § 12.

82 vgl. oben Kapitel 2.2.1, diagramm 2.1.
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Jahr Jahr Jahr

1400 1434 mind. bis Januar;[a]

Oktober[b]
1468

1401 1435 1469

1402 1436 vor Februar[c] 1470

1403 1437 bis Juni?[d] 1471 ab Herbst?[e]

1404 1438 ab April[f] 1472 mind. bis Februar[g]

1405 1439 bis Januar?[h]; Mai[i] 1473 bis April?[j]

1406 1440 mind. bis August[k] 1474

1407 1441 1475 von März bis nach Mai[l]

1408 vor November[m] 1442 [September: nur Hafer[n]

verboten]
1476

1409 bis April?[o] 1443 1477

1410 evtl. bis März 1444 1478

1411 1445 1479

1412 1446 1480

1413 1447 bis April[p] 1481 vor Oktober[q]

1414 1448 1482 ganzes Jahr[r]

1415 spätestens ab März[s] 1449 1483 bis Februar[t]

1416 unklarer Zeitpunkt[u] 1450 1484

1417 1451 1485

1418 1452 1486

1419 1453 1487

1420 1454 um April[v] 1488

1421 vor Januar 1422[w] 1455 1489

1422 vor Januar[x] 1456 1490

1423 bis April[y] 1457 1491 ab Mai[z]

1424 1458 1492 bis Juni[aa]

1425 1459 1493

1426 1460 1494

1427 [nur Hafer verboten][ab] 1461 1495

1428 um April[ac] 1462 1496

1429 1463 1497

1430 1464 1498

1431 1465 1499

1432 1466

1433 ab Januar[ad] 1467
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[a] Vgl. Tits-Dieuaide: Formation, S. 224.
[b] Vgl. HR II, 1, S. 276 f., Nr. 380 bzw. ASP I, Nr. 513.
[c] Vgl. HR II, 1, S. 449 ff., Nr. 507 bzw. ASP II, Nr. 5 und HUB VII,1, S. 86, Nr. 172.
[d] Vgl. HR II, 2, S. 101, Nr. 105.
[e] Siehe die Erläuterungen oben, Kapitel 2.2.4.3.
[f] Vgl. ASP II, Nr. 39.
[g] Siehe die Erläuterungen oben, Kapitel 2.2.4.3.
[h] Vgl. ASP II, Nr. 65 bzw. HR II, 2, S. 221 f., Nr. 283.
[i] Vgl. HR II, 2, S. 242 f., Nr. 305 bzw. ASP II, Nr. 71.
[j] Vgl. AS königl, S. 309 f., Nr. 114.
[k] Vgl. HR II, 2, S. 308, Nr. 383.
[l] Siehe die Erläuterungen oben, Kapitel 2.2.4.4.
[m] Siehe die Erläuterungen oben, Kapitel 2.2.4.1.
[n] Vgl. ASP II, S. 500 ff., Nr. 332.
[o] Siehe die Erläuterungen oben, Kapitel 2.2.4.1.
[p] Vgl. ASP III, Nr. 8.
[q] Vgl. HUB X, S. 580, Nr. 930.
[r] Vgl. HUB X, S. 587, Nr. 949; S. 592, Nr. 957; S. 598, Nr. 969; S. 608, Nr. 989; S. 627 f., Nr. 1024.
[s] Vgl. ASP I, S. 258 f., Nr. 205.
[t] Vgl. HUB X, S. 639, Nr. 1049.
[u] Vgl. ASP I, S. 294 f., Nr. 239.
[v] Vgl. HUB VIII, S. 225 f., Nr. 332 und 333 und ASP IV, S. 410 ff., Nr. 271.
[w] Vgl. HR I, 7, S. 258, Nr. 433.
[x] Vgl. HR I, 7, S. 258, Nr. 433 und S. 282 f., Nr. 467.
[y] Vgl. HR I, 7, S. 403, Nr. 595 bzw. ASP I, Nr. 324.
[z] Siehe die Erläuterungen oben, Kapitel 2.2.4.5.
[aa] Siehe die Erläuterungen oben, Kapitel 2.2.4.5.
[ab] Vgl. HR I, 8, S. 138 ff., Nr. 190 bzw. ASP I, Nr. 372.
[ac] Vgl. HR I, 8, S. 255 ff., Nr. 395 bzw. ASP I, Nr. 383.
[ad] Vgl. HR II, 1, S. 113, Nr. 164 bzw. ASP I, Nr. 437.

Tabelle 2.14: Ausfuhrverbote für Getreide aus Preußen im 15. Jahrhundert

dabei sind andere handelspolitische maßnahmen, wie die erhebung neuer zölle 
und steuern oder bestimmungen über den marktzugang, noch gar nicht einbezo-
gen. die resultate der in den pfahlkammerbüchern und dem pfundzollbuch über-
lieferten Jahre können also trotz der verbote und einschränkungen als repräsentativ 
betrachtet werden. es ist aber wesentlich, jeweils die umstände der aufzeichnung 
zu beachten bzw. die gesamte spanne der export- oder schiffszahlen in den ver-
schiedenen Jahren.

Was bedeutet dies nun für die Frage nach der repräsentativität der für die über-
lieferten einzeljahre erzielten ergebnisse? man sieht, dass so gut wie nie das bild 
eines gänzlich unbeschränkten handels nachvollzogen werden kann. diesen genau 
zu analysieren und das über längere zeiträume, ist also unmöglich. es wird aber 
auch klar, dass gerade die unterschiede zwischen den Jahren und die zeitweise ein-
schränkung des handels typisch für den preußischen getreideexport waren – die 
dokumentierten Jahre in diesem sinne also durchaus repräsentativ genannt werden 
können.
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2.2.5 zielhÄFen

von großem interesse ist nun vor allem die Frage, in welche richtung sich die 
getreideschiffe von danzig aus bewegten, welche zielhäfen also mit getreide aus 
preußen beliefert wurden und natürlich, welcher stellenwert dabei den westeuro-
päischen häfen in Flandern und holland zukam. eine solche untersuchung ist 
allerdings auf grundlage der zur verfügung stehenden Quellen nicht unmittelbar 
möglich, enthalten doch die pfahlkammerbücher, die den export verzeichnen, und 
das pfundzollbuch keine oder nur wenige angaben zu den Fahrtzielen der schiffe. 
um dennoch zumindest ungefähre aussagen machen zu können, welche regionen 
die getreideschiffe ansteuerten, ob sie mehrheitlich häfen in der nord- oder in der 
ostsee anfuhren, müssen also methodische umwege gefunden werden. zunächst 
können natürlich die wenigen ausdrücklichen richtungsangaben gesammelt wer-
den. als weitere möglichkeit bieten sich die auf den getreideschiffen zusätzlich 
vorhandenen beiladungen als gute indizien an, wohin ein schiff gefahren sein 
könnte bzw. vielmehr wohin es vermutlich nicht fuhr. mit hilfe der so eingeord-
neten schiffe und ihrer spezifika können dann aus der größe bzw. ihrem Wert 
rückschlüsse gezogen werden, ob ein schiff eher in der ostsee blieb oder ob es den 
Weg durch den sund suchte.

einander gegenübergestellt werden dabei die Jahre 1409, 1471, 1490 und 1492. 
die pfahlkammerakte aus dem Jahr 1475 verfügt zwar über die meisten ausdrück-
lichen zielangaben, wurde hier aber aus eben diesem grund nicht für eine analyse 
herangezogen: diese zielangaben mussten deshalb von den schiffern gemacht wer-
den, weil wie oben geschildert die lieferung von getreide nach holland, seeland 
und wohl auch Flandern im Jahr 1475 verboten war. gerade der interessanteste 
gesichtspunkt, nämlich wie viele der schiffe nach holland, seeland und Flandern 
fuhren, lässt sich für 1475 also nicht untersuchen. auch die Jahre 1490 und 1491 
wurden von der untersuchung ausgenommen, da erstens im Jahr 1491 ebenfalls 
ein ausfuhrverbot für getreide nach Westen bestand83 und zweitens die aufwändige 
untersuchung der beiladungen für 1492 auch für die direkt vorausgehenden und 
nachfolgenden Jahre ohne exportverbot repräsentativ sein dürfte.

2.2.5.1 das Jahr 1409

das pfundzollbuch von 1409 enthält keinerlei angaben über die ziele der ausfah-
renden schiffe. allerdings ermöglicht seine spezielle struktur – auflistung von aus- 
und einfuhr – eine weitere methode zur ermittlung der zielhäfen: nämlich die 
der analyse von rückfrachten von schiffen, die in der akte erneut als einfahrende 
schiffe verzeichnet werden. doch zunächst zu den beiladungen der getreideschiffe.

in diagramm 2.6 sind die verschiedenen produkte, die zusätzlich auf den 
betreffenden schiffen geladen waren, dargestellt, und zwar jeweils anteilig an der 
gesamtzahl der schiffe mit getreide, mehl bzw. malz oder getreide und mehl/

83 tits-dieuaide: Formation, s. 234 f. und oben Kapitel 2.2.4.5.
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malz. die angaben des balkens für beide Waren sind also auf 426 schiffe bezo-
gen, die beiladungen für getreide auf eine gesamtzahl von 312, die für mehl und 
malz auf 130 schiffe.84 die drei balken auf der linken seite zeigen an, auf welchem 
anteil der schiffe der jeweiligen gruppe überhaupt beiladungen enthalten waren. 
die unterschiede zwischen den schiffen mit getreide und solchen, die eine erste 
verarbeitungsstufe von getreide mitführten, also mehl oder malz, sind durchaus 
auffällig: bei den schiffen mit getreide war der anteil an verschiedenen Waldwaren 
größer, wie z. b. asche, pech, teer und Wachs sowie an Flachs und Werk (also pel-
zen). auf den schiffen mit mehl dagegen befand sich mehr bearbeitetes holz, also 
truhen oder tonnen, außerdem salz, gewürze, hopfen, stoff bzw. Kleidung und 
mehr „sonstiges“, worunter vor allem weitere verarbeitete produkte erfasst wurden 
wie mützen, Kessel, Kabelgarn, schiffsausrüstung (geczowe), tafeln oder speiseti-
sche, aber auch talg, haar und Kupferwasser. Kohle wurde nur auf mehlschiffen 
mit ausgeführt.

auf den schiffen mit mehl und malz befanden sich demnach öfter Fertigwaren 
und industrieprodukte, wie ja diese produkte selbst schon eine weitere bearbei-
tungsstufe von getreide darstellen. mit getreide wurden dagegen vor allem die 
klassischen ostwaren ausgeführt. offenbar kann man folglich grob sagen: getreide 

84 die 16 schiffe, die sowohl getreide als auch mehl und malz führten, sind also in beiden 
gruppen aufgeführt.






















































































































































































Diagramm 2.6: Beiladungen der Getreide- bzw. Mehl- und Malzschiffe 1409
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ging eher nach Westen – wohl wegen der besseren haltbarkeit und des leichteren 
transports als schüttgut ohne verpackungsmaterial; mehl eher nach osten bzw. 
norden, also skandinavien.

hier ist sicherlich festzuhalten, dass diese groben aussagen für eine generelle 
einschätzung der ziele des danziger schiffsverkehrs nur eingeschränkt taugen. nur 
bei der betrachtung der ladung eines individuellen schiffs kann eine analyse der 
beiladung zur genauen ermittlung von dessen Fahrtziel beitragen. eine eindeutige 
aussage wird jedoch nur in den seltensten Fällen möglich sein.

Wir können jedoch mit großer sicherheit davon ausgehen, dass die schiffe mit 
salz, Wein, gewürzen, mit stoff und Kleidung nicht in richtung nordsee, also 
nicht nach Flandern, holland, seeland usw. fuhren. ein solcher transport wäre 
wirtschaftlich unsinnig gewesen, da diese produkte aus eben jener region impor-
tiert wurden. damit lassen sich nach abzug von doppelnennungen insgesamt 
62 schiffe dem ostseeverkehr zuordnen.

von diesen 62 schiffen lassen sich dreizehn bei ihrer rückkehr in den danziger 
hafen wiedererkennen. das unterstützt die These, sie seien nur auf kürzeren stre-
cken im ostseebereich unterwegs gewesen; auch die mitgeführte rückfracht spricht 
dafür.85 die Forschung hat bereits nachgewiesen, dass gerade in der schifffahrt auf 
der ostsee ein regelrechter linienverkehr zwischen verschiedenen häfen bestand.86 
ein teil dieses verkehrs zeigt sich hier vermutlich.

bei der analyse der rückfrachten ergeben sich in ermangelung von exakte-
ren bezeichnungen der schiffe einige schwierigkeiten, da wir vor allem auf den 
vergleich der namen der schiffer sowie der größe und des Wertes der schiffe 
angewiesen sind. zunächst kommt etwa ein viertel der getreideschiffer (99) nicht 
noch einmal als schiffsführer im pfundzollbuch vor. 86 schiffer werden noch ein 
weiteres mal genannt, allerdings vor ihrer ausfahrt aus dem hafen mit getreide. 
insgesamt 185 schiffe kommen also im Jahr 1409 nicht nach danzig zurück und 
uns liegen keine rückfrachten vor. das ist bereits die knappe hälfte aller getreide- 
schiffe.

bei denjenigen schiffern, die tatsächlich noch ein weiteres mal erwähnt werden, 
ergibt sich das problem, dass wir ihre schiffe nur über lastenzahl und Wert iden-
tifizieren können. daraus resultieren zwei mögliche Fehlerquellen: einerseits ist es 
möglich, dass ein schiffer desselben namens mit einem vergleichbaren schiff in den 

85 Folgende schiffe lassen sich bei ihrer rückkehr eindeutig identifizieren: schiff 372 als 
nr. 430 mit butter, Fleisch und zeel; schiff 779 als nr. 1526 mit dorsch, butter und 
Fleisch; schiff 814 als nr. 1056 mit hering; schiff 823 als nr. 932 ebenfalls mit hering; 
schiff 836 als nr. 1687 mit hering; schiff 840 als nr. 1621 mit pferden; schiff 860 zurück 
als nr. 2002 mit Fleisch, butter und pferden; schiff 972 als nr. 1329 mit pferden, butter 
und osemund; schiff 988 als nr. 2161 mit hering; schiff 1151 als nr. 1848 mit salz und 
hering; schiff 1203 als nr. 1226 mit salz, osemund, butter; schiff 1318 als nr. 2653 mit 
draht und butter; schiff 2074 als nr. 2141 mit dorsch, Fleisch und butter. alle diese 
Waren weisen auf schweden bzw. schonen als ziel der Fahrt.

86 stark: danziger pfahlkammerbücher, s. 70 f.
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hafen einfuhr und es so zu einer verwechslung kommt oder dass ein schiffer mit 
zwei verschiedenen schiffen der gleichen größe unterwegs war und diese irrtüm-
lich als eines betrachtet werden. andererseits, und diese Fälle sind durchaus häufig, 
kommt es vor, dass der name eines schiffers wiederholt auftaucht, dass aber das 
schiff entweder eine andere lastangabe trägt, aber den gleichen Wert hat wie das 
ausgefahrene schiff, oder aber dass für die schiffe dieselbe größe, aber ein anderer 
Wert verzeichnet ist. daraus ergibt sich folgende Frage: Wenn ein schiffer beispiels-
weise einmal mit einem schiff von 16 last ausfährt und mit einem von 18 last 
wieder einfährt, kann das dasselbe schiff sein? so haben wir es also mit einer großen 
gruppe von schiffen zu tun, deren schiffer zwar zurückkamen, bei denen aber die 
lastenzahlen oder die Wertangaben oder beides differieren (166 schiffe). bei der 
einteilung dieser Fälle wurde sehr streng vorgegangen. auch unterschiede von nur 
einer last wurden dieser gruppe zugeordnet. 

zieht man noch drei schiffer ab, die zwar zurückkehrten, aber nur ballast gela-
den hatten und folglich von einer analyse ausgenommen sind, so bleiben letzt-
lich nur noch 48 schiffe übrig, die mit relativ großer sicherheit bei ihrer rück-
kehr identifiziert werden können (lediglich 1/10 aller getreideschiffe), inklusive 
der oben bereits im zusammenhang mit der beiladung zugeordneten, von deren 
Waren man – auch mit blick auf die ausgeführte beiladung – auf den Weg des 
schiffes schließen kann.87 der grund für diese geringe zahl war neben der geschil-
derten problematik der identifikation vor allem wohl, dass manche schiffe erst 
so spät im Jahr ausfuhren oder eventuell so weite strecken zurücklegten, dass 
sie nicht mehr im Jahr 1409 wiederkamen. hierin liegt auch eine schwäche der 
analyse. so entziehen sich diejenigen schiffe, die im herbst eines Jahres ausse-
gelten, etwa die sogenannte baienflotte, oder auch schiffe, die nach osten fuh-
ren, dort die Winterlage abwarteten und danach erst wiederkehrten, gänzlich 
einer untersuchung. auch diejenigen schiffe, die ganz früh im Jahr 1409 aus-
fuhren, werden hier nicht erfasst, da zu diesem zeitpunkt noch kein zollbuch  
geführt wurde.

87 neben den oben genannten 13 schiffen (s. anm. 85) sind das die nummern: 77 zurück als 
nr. 634; 107 zurück als nr. 558; 178 zurück als nr. 343; 191 zurück als nr. 908; 221 
zurück als nr. 1590; 416 zurück als nr. 2505; 504 zurück als nr. 1100; 545 zurück als 
nr. 1282; 873 zurück als nr. 1257; 1076 zurück als nr. 1134; 1109 zurück als nr. 1651; 
1139 zurück als nr. 2011; 1219 zurück als nr. 2270; 1269 zurück als nr. 1913; 1627 
zurück als nr. 1830; 1661 zurück als nr. 2089; 1671 zurück als nr. 2100; 1728 zurück als 
nr. 2190; 2059 zurück als nr. 2092; 2094 zurück als nr. 2556; 2138 zurück als nr. 2374; 
2139 zurück als nr. 2161; 2174 zurück als nr. 2254; 2177 zurück als nr. 2348; 2196 
zurück als nr. 2251; 2219 zurück als nr. 2547; 2221 zurück als nr. 2691; 2229 zurück als 
nr. 2588; 2244 zurück als nr. 2452; 2245 zurück als nr. 2575; 2250 zurück als nr. 2548; 
2269 zurück als nr. 2648; 2319 zurück als nr. 2420; 2412 zurück als nr. 2687; 2432 
zurück als nr. 2571.
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eine hilfe bei der untersuchung der verbleibenden 48 schifffe stellen die aus-
führungen von Jenks über den hansischen salzhandel dar,88 findet sich salz doch 
recht häufig in den rückfrachten der schiffe. nach Jenks bietet eine unterschei-
dung der mengenangaben des salzes in hundert von denen in last die möglich-
keit, auf die herkunft des salzes zu schließen. so lasse sich entscheiden, ob es sich 
jeweils um seesalz, also baiensalz, handele oder um lüneburger salz, wobei ersteres 
in hundert, letzteres in last gemessen wurde. zudem nennt Jenks als hauptum-
schlagsorte für salz brügge und schonen. auf den hafen brügge weise demnach 
eine charakteristische Warenmischung verschiedener Westprodukte hin, also salz, 
tuch, reis, gewürze, mandeln, südfrüchte, Öl usw. schonen wurde von den dan-
ziger schiffern vor allem im sommer und frühen herbst zur heringssaison ange-
steuert. hier sei salz vor allem als hinfracht zu verzeichnen, zusammen mit holz 
für schiffe und hüttenbau, leeren tonnen, Fischfangnetzen und mehl, roggen, 
gerste, hopfen und bier.89

bezieht man all diese Überlegungen mit ein, so ergibt sich für die 48 identifi-
zierbaren schiffe mit getreide folgendes bild: ganz allgemein fuhren 17 schiffe 
richtung nordsee und 31 eher nach osten bzw. norden, blieben also im bereich 
der ostsee. Für neun der schiffe, die nach Westen fuhren, kann man aufgrund des 
geladenen centumsalzes, also des in hundert gemessenen salzes, das ziel genauer 
auf brügge einschränken. acht der ostseeschiffe fuhren wahrscheinlich nach skan-
dinavien und für 17 kann man das ziel noch genauer auf schonen festlegen; hier 
waren in lasten gemessenes salz und hering zur heringssaison die indizien.

diese analyse der rückfrachten weist auf zwei hauptrichtungen des danziger 
getreidehandels hin: brügge und schonen. sechs weiteren getreideschiffen wurde 
von Jenks über den abgleich mit anderen Quellen ein zielhafen zugeordnet: diese 
schiffe fuhren alle richtung Westen, nach brügge, allgemein nach Flandern oder 
holland.90 ein weiteres schiff wird in der Quelle selbst als nach memel fahrend 
ausgewiesen.91 insgesamt konnten 104 schiffe mit einer Fahrtrichtung versehen 
werden.

allerdings ermöglicht eine betrachtung der spezifika dieser schiffe, eine grobe 
vermutung über die verteilung der übrigen getreideschiffe auf ziele in ost- und 
nordsee anzustellen. eine auffälligkeit der über die rückfrachten zuzuordnenden 
schiffe zeigt sich in diagramm 2.7:

88 Jenks: salzhandel.
89 vgl. ebd., s. 266 ff. Ferner finden bei der untersuchung der zurückkehrenden schiffe die 

immer noch maßgeblichen darstellungen von hirsch und semrau zu den für bestimmte 
länder typischen Waren verwendung: hirsch: danzig und semrau: getreidehandel.

90 es handelt sich dabei um die schiffe nummer 46, 116, 139, 493, 506, 2681; vgl. Jenks: 
einleitung danziger pfundzollbuch, s. 136 ff.

91 bei schiff nr. 460 ist vermerkt: „Idem hot in dem selbigen 10 last mel, dy horin dem Scheffer 
von Mergenberg, & 100 scheffel erwis und hot sy gesant czur Memele […]“.



64 danziger außenhandel

die grafik zeigt die durchschnittsgrößen der schiffe für die verschiedenen ziel-
häfen und richtungen. Wie charlotte brämer in ihrer darstellung der danziger 
reederei schon vermutete,92 scheint es sich tatsächlich so zu verhalten, dass die klei-
nen schiffe eher im lokalen ostseeverkehr eingesetzt wurden, während die großen 
nach Westen fuhren.93 natürlich kamen dabei auch ausreißer vor: nach Westen 
fuhren vereinzelt auch schiffe von 30 oder 40 last tragfähigkeit, wie auch ein-
zelne schiffe von 60, 70 oder gar 80 last dem ostseeverkehr zuzuordnen sind, das 
gros der schiffe bewegte sich jedoch im rahmen der angegebenen durchschnitte. 
die mediane der datenreihen liegen sogar über dem arithmetischen mittel bei den 
schiffen im Westverkehr (81,25 last) bzw. unter dem mittel im ostseeverkehr 
(17,5 last). das zeigt, dass der mittelwert durch einige wenige ausreißer nach oben 
bzw. unten beeinflusst wurde. geht man von dieser annahme aus, so kann man 
auch die allgemeine verteilung der verschiedenen schiffsgrößen (s. diagramm 2.8) 
nochmals in einem neuen licht betrachten.

geht man mit brämer und gemäß dem dargestellten ergebnis aus dem pfund-
zollbuch davon aus, dass alle schiffe unter 20 last in jedem Fall in der ostsee 
verblieben und die schiffe ab 60 last mit ziemlicher sicherheit richtung Westen 
segelten, so wären mit relativer sicherheit 44 % der schiffe dem ostseeverkehr, 

92 brämer, charlotte: die entwicklung der danziger reederei im mittelalter. in: zeitschrift 
des Westpreußischen geschichtsvereins 63 (1922), s. 33–95, hier: s. 90.

93 vgl. dazu auch Wolf: massentransport, s. 176 ff. er konstatiert für den verkehr im revaler 
hafen, dass schiffe unter 80–90 last tragfähigkeit im ostseehandel eingesetzt wurden, 
Fahrzeuge von 100 last oder mehr der umlandfahrt dienten. diesen befund bestätigt er 
auch für danzig, ebd., s. 182.

























 















 


  




 

Diagramm 2.7: Durchschnittliche Schiffsgrößen nach Zielhäfen [Last]






























Diagramm 2.8: Größen der 1409 mit Getreide aus Danzig ausfahrenden Schiffe
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die grafik zeigt die durchschnittsgrößen der schiffe für die verschiedenen ziel-
häfen und richtungen. Wie charlotte brämer in ihrer darstellung der danziger 
reederei schon vermutete,92 scheint es sich tatsächlich so zu verhalten, dass die klei-
nen schiffe eher im lokalen ostseeverkehr eingesetzt wurden, während die großen 
nach Westen fuhren.93 natürlich kamen dabei auch ausreißer vor: nach Westen 
fuhren vereinzelt auch schiffe von 30 oder 40 last tragfähigkeit, wie auch ein-
zelne schiffe von 60, 70 oder gar 80 last dem ostseeverkehr zuzuordnen sind, das 
gros der schiffe bewegte sich jedoch im rahmen der angegebenen durchschnitte. 
die mediane der datenreihen liegen sogar über dem arithmetischen mittel bei den 
schiffen im Westverkehr (81,25 last) bzw. unter dem mittel im ostseeverkehr 
(17,5 last). das zeigt, dass der mittelwert durch einige wenige ausreißer nach oben 
bzw. unten beeinflusst wurde. geht man von dieser annahme aus, so kann man 
auch die allgemeine verteilung der verschiedenen schiffsgrößen (s. diagramm 2.8) 
nochmals in einem neuen licht betrachten.

geht man mit brämer und gemäß dem dargestellten ergebnis aus dem pfund-
zollbuch davon aus, dass alle schiffe unter 20 last in jedem Fall in der ostsee 
verblieben und die schiffe ab 60 last mit ziemlicher sicherheit richtung Westen 
segelten, so wären mit relativer sicherheit 44 % der schiffe dem ostseeverkehr, 

92 brämer, charlotte: die entwicklung der danziger reederei im mittelalter. in: zeitschrift 
des Westpreußischen geschichtsvereins 63 (1922), s. 33–95, hier: s. 90.

93 vgl. dazu auch Wolf: massentransport, s. 176 ff. er konstatiert für den verkehr im revaler 
hafen, dass schiffe unter 80–90 last tragfähigkeit im ostseehandel eingesetzt wurden, 
Fahrzeuge von 100 last oder mehr der umlandfahrt dienten. diesen befund bestätigt er 
auch für danzig, ebd., s. 182.

























 















 


  




 

Diagramm 2.7: Durchschnittliche Schiffsgrößen nach Zielhäfen [Last]






























Diagramm 2.8: Größen der 1409 mit Getreide aus Danzig ausfahrenden Schiffe

27 % dem ost-West-verkehr zuzurechnen. die schiffe mit den größen dazwischen 
könnten jeder der beiden gruppen angehören. 

auf die Fragestellung, welche häfen für den danziger getreidehandel am wich-
tigsten waren, ist diese zuordnung der schiffe aber nur ein teil der antwort. lief 
auch die überwiegende zahl der schiffe häfen im ostseeraum an, so transportier-
ten sie sicherlich nicht den großteil des getreides. um einen eindruck zu vermit-
teln, wie sich die verhältnisse hier gestalten, wurden exemplarisch die schiffe mit 
roggen den jeweiligen gruppen (kleiner als 20 last, größer als 60 last und der 
gruppe dazwischen) zugeordnet. dabei wurden nur die oben als „sicher“ bezeich-
neten mengenangaben berücksichtigt und es konnten natürlich nur diejenigen 
schiffe einbezogen werden, bei denen eine angabe der größe niedergelegt war. so 
erklärt sich die diskrepanz zwischen der oben ermittelten „sicheren roggenmenge“ 
von 2.277,33 last zu der summe, die hier einbezogen wurde, nämlich 2.119 last, 
was aber immer noch 93 % der gesamten „sicheren menge“ entspricht. diese 
2.119 last verteilen sich wie folgt auf die schiffsgruppen:

schiffe von 60 bis 150 last:  1.295 l. roggen (56,9 % der gesamten „sicheren 
menge“)

schiffe von 21 bis 59 last:   510 l. roggen (22,4 % der gesamten „sicheren 
menge“)

schiffe von 1 bis 20 last:  314 l. roggen (13,8 % der gesamten „sicheren 
menge“).
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gestützt auf diese untersuchung von Frachten und schiffsgrößen lässt sich die fun-
dierte These aufstellen, dass die deutliche mehrheit des roggens von danzig aus 
nach Westen verschifft wurde. selbst wenn man alle mittleren schiffe dem ostsee-
verkehr zurechnete, so ginge doch mehr als die hälfte des ausgeführten Kornes in 
die häfen Flanderns und hollands.

2.2.5.2 das Jahr 1471

auch das pfahlkammerbuch des Jahres 1471 macht keine angaben zu den zielhä-
fen der ausfahrenden schiffe. Wir sind hier also ausschließlich auf die mitgeführte 
beiladung angewiesen, um auf die richtung der schiffe rückzuschließen. zwar 
liegt mit dem pfahlkammerbuch apg 300,19/3 auch ein importregister für die 
Jahre 1468–73 vor, dieses konnte aus arbeitsökonomischen gründen jedoch nicht 
einbezogen werden – eine genauere analyse der verzeichneten rückfrachten für 
die getreideschiffe wäre jedoch sicher lohnend, zumal hier auch die im Folgejahr 
zurückkehrenden schiffe erfasst werden könnten.

bereits oben wurden die typischen Waren, die zusammen mit getreide und 
mehl oder malz ausgeführt wurden, aufgezählt. im vergleich zu 1409 hat sich die-
ses spektrum bis 1471 jedoch verändert, wie auch insgesamt anteilig mehr schiffe 
mit beiladung ausfuhren (s. diagramm 2.9). beinahe alle getreide- und mehl- 
bzw. malzschiffe fuhren mit einer beiladung aus. die unterschiede zwischen den 
schiffen mit Korn selbst und denjenigen mit verarbeitungsprodukten mehl und 























































































































































































Diagramm 2.9: Beiladungen der Getreide- bzw. Mehl- und Malzschiffe 1471
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malz bleiben beispielsweise bei holz und bearbeitetem holz bestehen. bei den 
sogenannten Westwaren, also Waren, die aus Westeuropa importiert wurden, wie 
salz, Wein oder stoff, sind aber so gut wie keine differenzen mehr erkennbar. das 
bedeutet vor allem, dass diese Waren jetzt auch vermehrt mit getreide ausgeführt 
wurden. es fällt zudem auf, dass anteilig mehr Fisch und bier auf getreideschiffen 
exportiert wurde.

geht man davon aus, dass schiffe mit salz und Wein mit sicherheit nicht nach 
Westeuropa fuhren, sondern im ostseeraum verblieben, so können 92 der insge-
samt 254 schiffe dem ostseeverkehr zugeordnet werden, was einem anteil von 
36,2 % entspricht. bei den übrigen mitgeführten gütern ist eine solche zuordnung 
von Waren zu einer region nicht ohne Weiteres möglich.

eine erschließung der zielrichtung über die schiffsgrößen, wie für 1409 durch-
geführt, ist hier aber leider auch nicht möglich, da in der akte nur der Wert der 
schiffe, nicht aber ihre tragfähigkeit verzeichnet wurde. erlauben die schiffswerte 
ähnliche aussagen über Fahrtrichtungen wie die größenangaben? eine genauere 
betrachtung der Wertangaben der schiffe mit salz und Wein kann hier hilfreich 
sein. bei einem gewissen zusammenhang zwischen schiffswerten und -größen94 
würde man erwarten, dass vor allem schiffe von geringerem Wert mit diesen Waren 
verzeichnet wurden.

tabelle 2.15 macht deutlich, dass in allen bereichen von schiffswerten, von 
gering bis sehr hoch, schiffe mit salz- und Weinbeiladung zu finden waren. der 
laufende anteil der salz- und Weinschiffe zeigt, dass etwa vier Fünftel von die-
sen einen Wert von unter 100 m. hatten – dies trifft jedoch fast genauso auf alle 
getreideschiffe zu, wo mehr als drei viertel in diesem Wertbereich lagen. die 
unterschiede sind also so marginal, dass eine einteilung der zielhäfen nach dem 
schiffswert zumindest für das Jahr 1471 nicht möglich erscheint. ist die verteilung 
von schiffen mit ostrichtung auf die gesamte bandbreite der ausfahrenden schiffe 
möglicherweise auf das in seinen bestimmungen nicht näher bekannte ausfuhrver-
bot zurückzuführen? vielleicht handelte es sich um ein verbot der Westfahrt, denn 
dazu würde der befund passen, dass sich die getreide- und mehl- bzw. malzschiffe 
in ihrer beiladung anglichen. diese Frage wird sich jedoch kaum beantworten las-
sen. Für das untersuchte Jahr muss ich mich wohl auf die aussage beschränken, 
dass etwa 36 % der schiffe mit sicherheit dem ostseeverkehr angehörten. Über die 
weiteren schiffe lassen sich keine aussagen treffen.

Wie sich der anteil verschiedener häfen am verkehr mit dem danziger hafen 
tendenziell gestaltete, zeigt die summarische untersuchung der herkunftshäfen der 
für 1471 im einfahrtsregister verzeichneten schiffe bei henryk samsonowicz auf.95 
sicherlich sind nicht alle schiffe immer von und zu denselben häfen gefahren; die 
allgemeine tendenz jedoch – und nur über die können hier aussagen getroffen wer-
den – sollte übereinstimmen. von 371 schiffen, die laut der akte apg 300,19/3 

94 vgl. oben Kapitel 2.2.3.
95 samsonowicz: handel zagraniczny, s. 290 ff.
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im Jahr 1471 in den danziger hafen einfuhren, sind 338 mit einem herkunftsver-
merk versehen. die genannten häfen und gebiete gruppiert samsonowicz nach 
regionen und kommt schließlich auf 88 schiffe aus nordsee- und 250 schiffe aus 
ostseehäfen. legt man die 338 schiffe zugrunde, für die eine herkunftsinforma-
tion vorliegt, erhalten wir also ein ungefähres verhältnis von drei viertel schiffen 
im ostsee- und einem viertel im nordseeverkehr. bezieht man die resultate auf 
alle 371 schiffe, so bleiben es 67,3 % von häfen aus dem osten und 23,7 % aus 
dem Westen. hinsichtlich der einfahrenden schiffe ist folglich ein deutlicher Über-
hang des ostseeverkehrs festzustellen. vom reinen schiffsverkehr her würde das 
ungefähr zu den dargestellten resultaten im getreideexport des Jahres 1409 passen. 
Für 1471 lässt sich lediglich sagen, dass der befund hinsichtlich der beiladungen 
dem nicht widerspricht.

Wert  
Schiffe 
[m.]

Anzahl 
alle 
Getreide-
schiffe

davon 
Schiffe  
mit Salz 
und Wein

Anteil  
Salzschiffe  
an allen  
Getreide- 
schiffen  
dieses Werts

Laufende 
Anzahl  
alle  
Getreide- 
schiffe

Laufender  
Anteil  
an allen  
Getreide- 
schiffen

Laufende  
Anzahl  
Schiffe mit  
Getreide,  
Salz und  
Wein

Laufender Anteil 
Salz- und  
Weinschiffe an  
allen Salz- und  
Weinschiffen mit 
Getreide

bis 10 m. 6 1 16,7 % 6 2,4 % 1 1,1 %

bis 20 m. 57 26 45,6 % 63 24,8 % 27 29,3 %

bis 30 m. 47 15 31,9 % 110 43,3 % 42 45,6 %

bis 40 m. 18 3 16,7 % 128 50,4 % 45 48,9 %

bis 50 m. 24 13 54,2 % 152 59,8 % 58 63,0 %

bis 60 m. 23 10 43,5 % 175 68,9 % 68 73,9 %

bis 70 m. 1 0 0,0 % 176 69,3 % 68 73,9 %

bis 80 m. 18 5 27,8 % 194 76,4 % 73 79,3 %

bis 100 m. 6 3 50,0 % 200 78,8 % 76 82,6 %

bis 150 m. 9 0 0,0 % 209 82,3 % 76 82,6 %

bis 200 m. 11 2 18,2 % 220 86,6 % 78 84,8 %

bis 300 m. 11 3 27,3 % 231 90,9 % 81 88,0 %

bis 400 m. 3 3 100,0 % 234 92,1 % 84 91,3 %

bis 1.200 m. 2 0 0,0 % 236 92,9 % 84 91,3 %

kein Wert 18 8 44,4 % 254 100,0 % 92 100,0 %

Tabelle 2.15: Schiffswerte der Getreideschiffe 1471 und derjenigen mit Salz und Wein
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2.2.5.3 das Jahr 1490

1490 war das einzige überlieferte exportjahr, in dem zu keinem zeitpunkt ein aus-
fuhrverbot galt. es verdient daher besondere aufmerksamkeit.

diagramm 2.10 stellt auch hier die anteile an beiladung auf allen schiffen, also 
auf denjenigen mit getreide und denjenigen mit mehl und malz, dar. auch hier 
ist der beiladungsanteil bei mehlschiffen noch deutlich höher als bei denen mit 
getreide: alle 65 schiffe mit mehl oder malz führten noch andere Waren aus – 
wobei auf 41 dieser schiffe auch getreide mitgeführt wurde. insbesondere salz, 
hopfen, lebensmittel, stoff, bier oder Wachs wurden häufiger auf schiffen expor-
tiert, die auch mehl oder malz enthielten, wie sich das auch schon 1409 zeigte. 
holz und Waldwaren fanden sich dagegen häufiger auf getreideschiffen. pelze und 
metalle wurden wiederum kaum oder gar nicht zusammen mit diesen Waren ver-
schifft.

die akte gibt für das Jahr 1490 bei 32 getreideschiffen einen zielhafen an. bei 
294 schiffsbewegungen entspricht das einem guten zehntel der ausfahrten, dem sich 
ein genaues ziel zuordnen lässt. tatsächlich werden – mit wenigen ausnahmen – fast 
nur ziele in Westeuropa genannt, was mich dazu veranlasst, der von samsonowicz 
geäußerten ansicht zu folgen, dass eine tendenz bestanden habe, lediglich weiter ent-
fernte ziele zu notieren.96 die tabellen 2.16 und 2.17 listen diese häfen, die zugehö-
rigen schiffszahlen und getreide- und mehlmengen auf.

96 vgl. samsonowicz: handel zagraniczny, s. 286.














































































































































































Diagramm 2.10: Beiladungen der Getreide- bzw. Mehl- und Malzschiffe 1490
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Nordsee

Hafen Anzahl Schiffe Menge Roggen  
[last]

Menge Weizen  
[last]

Menge Gerste  
[last]

Menge Mehl  
[last]

Enkhuizen 2 42,0

Edam 1 35,0

Kampen 2 65,0

Monnickendam 2 38,5

Amsterdam 2 88,5 3,0

Leiden 1 28,0

Schiedam 1 2,5

Sluis 1 6,0

Vlissing 1 39,0

Waterland[a] 3 59,0 4,5 8,0

Schottland 8 140,0 7,0 9,5

Summen 24 543,5 14,5 8,0 9,5

[a]   Die genaue Lage dieses Ortes konnte nicht identifiziert werden, vgl. auch Lauffer: Danzig, S. 29. Auf fol. 207v 
von APG 300,19/7 steht jedoch „Herderwijk oder Waterland“, so dass angenommen werden kann, dass dieser 
Ort auch in Geldern lag.

Tabelle 2.16: Schiffe und Getreidemengen nach Zielhäfen: Nordseeraum 1490

Ostsee

Hafen Anzahl Schiffe Menge Roggen [last] Menge Mehl [last]

Stockholm 3 10,0 3,0 
(und 14 to.)

Åbo 2 8,5

Lübeck 1 19,0 2,0

Königsberg 1 18,0

Vynland 1 4,0

Summen 8 59,5 5,0  
(und 14 to.)

Tabelle 2.17: Schiffe und Getreidemengen nach Zielhäfen: Ostseeraum 1490

nur einem sehr geringen teil der exporte kann auf diese Weise ein ziel zugeschrie-
ben werden. hinzu kommen 70 schiffe mit Wein und salz,97 bei denen kein ziel-
hafen angegeben wurde und die alle mit großer sicherheit dem ostseehandel zuge-
rechnet werden können. sie enthielten insgesamt 522,75 l. roggen, 27,5 l. gerste, 

97 das salz ist hier fast durchgängig als „baie“ bezeichnet, also als baiensalz, was seine herkunft 
aus Frankreich deutlich und seine verschiffung in den bereich der ostsee mehr als wahr-
scheinlich macht.
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57,5 l. und 29 to. mehl sowie 17,5 l. malz. zusammen mit den oben in der tabelle 
zu häfen im ostseeraum zugeordneten mengen ergibt das 6 % der gesamtaus-
fuhren an roggen im Jahr 1490, knapp 15 % der gesamten gerste, etwa 44 % des 
mehls und knapp 50 % allen exportierten malzes, die im bereich der ostsee ver-
blieben. der große teil, nämlich die mit salz exportierten getreidesorten, gelangte 
vermutlich nach skandinavien. auch diese angaben machen wiederum deutlich, 
dass verarbeitungsprodukte von getreide wohl zum großteil im ostseeraum ver-
blieben. eine genauere verteilung der übrigen produkte ist nicht zu ermitteln.

an der liste der handelsziele fällt vor allem die ausgesprochen häufige nen-
nung von schottland auf, das zu zahlreichen häfen in verschiedenen gebieten der 
niederlande tritt. englische häfen werden dagegen gar nicht genannt.

ein versuch, die übrigen schiffe entsprechend ihrem jeweiligen Wert in grup-
pen mit verschiedenen richtungen einzuteilen, muss auch hier unterbleiben. so 
haben etwa die salzschiffe Werte zwischen 10 und 200 m. oder diejenigen schiffe 
mit zielrichtung Westen zwischen 20 und 500 m. die Überschneidungen sind 
dabei so groß, dass wohl lediglich die sehr teuren und vermutlich sehr großen 
schiffe dem Westhandel zugeordnet werden können.

2.2.5.4 das Jahr 1492

zuletzt soll ein blick auf das verhältnis von ost- und nordseeverkehr im Jahr 1492 
geworfen werden. betrachten wir auch hier die in diagramm 2.11 verdeutlichte 
zusammenstellung der beiladungen, so zeigen die balken am linken rand, dass 








































































































































































Diagramm 2.11: Beiladungen der Getreide- bzw. Mehl- und Malzschiffe 1492
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getreideschiffe in der mehrheit ohne, die wenigen schiffe mit mehl und malz 
jedoch sehr viel häufiger mit einer beiladung ausfuhren. Was die bisher verwen-
deten referenzprodukte salz und Wein anbelangt, so tauchen diese nur ausgespro-
chen selten, nämlich auf nur drei schiffen auf. eine zuordnung der zielhäfen der 
schiffe anhand ihrer beiladung verbietet sich hier also gänzlich. im vergleich mit 
1490 ist jedoch auffällig, dass getreideschiffe deutlich weniger beiladungen mit-
führten. die interpretation liegt nahe, dass nach der ausfuhrsperre 1491 die erwar-
tung bestand, große mengen getreide zu hohen preisen in Westeuropa absetzen zu 
können. Weshalb also wertvollen laderaum für andere Waren verwenden?

band 300,19/7 der pfahlkammerbücher enthält für 1492 wie für 1490 einige 
angaben über die zielhäfen der ausfahrenden schiffe. dabei sind von 562 ein-
trägen aber lediglich 58 mit einer zielrichtung versehen – von diesen sind aber 
51 schiffe mit getreide beladen. zieht man zwei einträge ab, deren bezeichnung 
sich geographisch nicht zuordnen lässt, verbleiben demnach 49 von den 274 getrei-
deschiffen, die man mit einer zielrichtung versehen kann. das entspricht zwar 
lediglich einem guten sechstel der getreideschiffe, kann aber doch einen anhalts-
punkt liefern. auch hier liegt die mehrheit der genannten ziele in Westeuropa. 

Nordsee Ostsee

Hafen Anzahl 
Schiffe

Menge 
Roggen 
[last]

Menge 
Weizen 
[last]

Hafen Anzahl 
Schiffe

Menge 
Roggen 
[last]

Menge 
Weizen 
[last]

Enkhuizen 7 331,5 Rostock 1 16,5

Edam 2 96,0 10,0 Reval 1 1,5

Hoorn 7 276,5 4,0 Malmö 1 25,0 2,0

Kampen 2 33,0

Monnickendam 4 131,0

Amsterdam 8 289,8 6,5

Brügge 4 272,5

Leiden 1 22,5

Ter-Schelling 2 74,0

Harlingen 1 35,5

Schiedam 1 57,7

Herdewijk 2 52,0

Waterland[a] 4 177,0 5,0

Bremen 1 52,0 5,0

Summen 46 1901,0 30,5 Summen 3 43,0 2,0

[a]   Die genaue Lage dieses Ortes konnte nicht identifiziert werden, vgl. auch Lauffer: Danzig, S. 29. Auf fol. 207v von 
APG 300,19/7 steht jedoch „Herderwijk oder Waterland“, so dass angenommen werden kann, dass dieser Ort 
ebenfalls in Geldern lag.

Tabelle 2.18: Schiffe und Getreidemengen nach Zielhäfen 1492
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tabelle 2.18 listet die in der zollrechnung genannten häfen aufgegliedert nach 
ost- und nordseeraum auf und nennt die ihnen jeweils zuzuordnende anzahl von 
schiffen und mengen von getreide.98

von den 274 ausfahrenden schiffen lässt sich also immerhin etwa ein sechs-
tel dem nordseeverkehr zuordnen, genauer 16,8 %. die zuzuordnende roggen-
menge beträgt mit 1.901 l. kaum mehr, nämlich 18,6 % der insgesamt 10.206 l. 
roggen aus dem Jahr 1492. die schiffe, die mit ostseehäfen verzeichnet wurden, 
stellen dagegen einen ausgesprochen geringen anteil dar. aus diesem grund ist 
auch ein versuch, die zielrichtungen nach den schiffswerten bestimmen zu wollen, 
kaum aussagekräftig: die drei nach rostock, reval und malmö fahrenden schiffe 
haben zwar alle einen Wert von 50 bis 80 m. eine stichprobe von nur drei schiffen 
ist jedoch kaum aussagekräftig. insgesamt fahren schiffe im Wert von 15 m. bis 
900 m. aus dem danziger hafen aus, angaben über zielhäfen sind jedoch bei kei-
nem schiff über 250 m. vorhanden.

2.2.5.5 zusammenfassung

die ausgangsfrage, welcher anteil der schiffe bzw. des exportierten getreides 
tatsächlich nach Westeuropa gelangte und welcher teil im ostseeraum verblieb, 
konnte also nur teilweise beantwortet werden. so ließen sich vor allem unter-
grenzen von getreidemengen und schiffszahlen ermitteln, die auf jeden Fall einer 
bestimmten richtung zuzuordnen waren. vor dem hintergrund des gesagten 
lässt sich aber zumindest für die Jahre 1409 und 1471 die begründete vermutung 
anstellen, dass der anteil der schiffe, die häfen im ostseeraum anliefen, gegenüber 
denen, die durch den sund nach Westeuropa fuhren, im verhältnis 2 : 1 stand.99 
bei den getreidemengen könnte es sich umgekehrt verhalten haben – zumindest 
in solchen Jahren ohne ausfuhrverbot: etwa zwei drittel gelangten nach holland, 
Flandern und an andere nordseeanrainer, etwa ein drittel verblieb im ostseeraum. 
Für die Jahre 1490 und 1492 ist eine solche verteilung ebenfalls denkbar. aussagen 
über die entwicklung der ausfuhren in verschiedene zielhäfen über das gesamte 
Jahrhundert sind dabei leider kaum möglich.

Walter stark hat für das hier außer acht gelassene Jahr 1475 die ausfuhr aus 
danzig nach den wendischen städten auf 767 l. roggen, 274 l. gerste und 49 l. 
Weizen sowie einiges malz und mehl berechnet.100 das entspräche bei roggen 
30,0 %, bei gerste sogar 42,3 % und bei Weizen nur 6,7 % der 1475 insgesamt 
exportierten mengen. zu berücksichtigen ist aber, dass in diesem Jahr die schiffe 

 98 die angegebenen zahlen weichen naturgemäß auch hier von denen lauffers ab; vgl. lauffer: 
danzig.

 99 das deckt sich auch mit den Forschungen von schildhauer, der ebenfalls einen deutlich 
stärkeren anteil des ostseeverkehrs konstatiert, zugleich aber darauf hinweist, dass damit 
noch keine aussage über die größe der verkehrenden schiffe gemacht sei; schildhauer: ver-
lagerung, s. 210.

100 stark: danziger pfahlkammerbücher, s. 70 f.
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aus Westeuropa wegblieben und von daher nur eine geringere menge von zum bei-
spiel 2.569,5 l. roggen exportiert wurde. das übrige getreide ging also vor allem 
nach skandinavien101 und eventuell ins baltikum.

darüber hinaus erlaubt die studie zu den beiladungen diverse weitere erkennt-
nisse über die verschiedenen Waren, so etwa die unterschiede zwischen getreide 
und getreideverarbeitungsprodukten. interessant ist aber auch, wie sich ausfuhr-
verbote auf die struktur der beiladungen auswirkten, beispielsweise wenn schiffe 
nur richtung ostsee fahren konnten oder aber wenn sie vorwiegend nordseehäfen 
ansteuerten.

2.2.6 ablauF eines handelsJahres

im gegensatz zum pfahlkammerbuch für 1490–92 sind die akten für 1471 und 
1475 sowie das pfundzollbuch für 1409 chronologisch geordnet. es ist also – wenn 
auch eingeschränkt – möglich, zu untersuchen, inwieweit getreide als exportpro-
dukt saisonalen schwankungen unterworfen war.

2.2.6.1 das Jahr 1409

neben den aussagen zur räumlichen struktur des getreidehandels erlauben einige 
der zollrechnungen auch aussagen zum chronologischen ablauf eines Jahres. ins-
besondere für das Jahr 1409 ist dank vorarbeiten von stuart Jenks zu datierungen 
im pfundzollbuch eine ausführliche analyse möglich.102

drei große Überschriften in der akte zeigen an, wann das buch angelegt wurde 
(31. märz 1409), eine zwischenabrechnung gemacht (18. november 1409) und 
wann schließlich 1411 die verzeichnung des pfundzolls wieder aufgenommen 
wurde (29. Juni 1411). in ergänzung dieser drei rahmendaten konnte Jenks aus 
verschiedenen anderen Quellen den zeitpunkt des ablegens einzelner schiffe aus 
dem danziger hafen ermitteln sowie die termine für die amtswechsel des jewei-
ligen städtischen beisitzers beim pfundmeister.103 auf diese Weise ergeben sich 
13 weitere daten in mai, august, september und november, die die akte chrono-
logisch einteilen. so fuhren die schiffe mit der in der edition vorgegebenen laufen-
den nummer 116–506 im mai 1409 aus.

aus den daten bei Jenks wird außerdem ersichtlich, dass in der pfundzollakte 
die schiffe offenbar nicht in ihrer genauen zeitlichen reihenfolge verzeichnet sind. 
vermutlich sammelte der pfundmeister die verschiedenen belege für die schiffs-
bewegungen als lose zettel und trug diese dann später in das buch ein. nur so ist 
erklärbar, dass die daten im großen und ganzen zwar nacheinander liegen, dass 

101 Franzén und söderberg beschreiben die zunehmend wichtige rolle danzigs im schwedi-
schen getreidehandel im 15. Jahrhundert; Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 208.

102 diese untersuchungen bilden unter anderem die grundlage für die von stuart Jenks in der 
einleitung des pfundzollbuchs auf s. 141 veröffentlichte graphik; vgl. Jenks: einleitung 
danziger pfundzollbuch.

103 vgl. ebd., s. 139 f.
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aber schiff 613 eigentlich in den danziger hafen einlief zwölf tage bevor schiff 
506 diesen verließ, beide aber in umgekehrter reihenfolge verzeichnet sind.

zeichnet man diese erschlossenen daten in zusammenhang mit der zugehöri-
gen pfundzollbuchnummer auf (diagramm 2.12), so wird zudem ersichtlich, dass 
die zeitlichen abstände zwischen den schiffsbewegungen nicht linear sind. entfal-
len die ersten 115 schiffe auf die zeit zwischen anfang april und anfang mai, also 
auf einen ganzen monat, so bilden danach mindestens 400 schiffe den verkehr 
im monat mai ab; diese liefen innerhalb von 19 tagen aus. Wie groß die jewei-
ligen intervalle wohl gewesen sind, ist nicht zu ermitteln. sehr wahrscheinlich ist 
aber, dass es immer wieder zu Flottenbildungen kam, vergleichbar der pfingstflotte, 
wobei dann eine vielzahl von nacheinander verzeichneten schiffen gleichzeitig den 
hafen verließ.104

bei allen schwierigkeiten der interpretation, dienen die in der tabelle darge-
stellten daten doch der groben zeitlichen orientierung. Wie bereits in zusam-
menhang mit der repräsentativität erläutert, müssen untersuchungen, die den 
zeitlichen verlauf des handels betreffen, aufgrund des Fehlens eines linearen zeit-
verlaufs immer die folgende Form haben: eines von den ersten bzw. den zweiten etc. 
hundert schiffen.

diagramm 2.13 zeigt den anteil der getreide- oder mehlexportierenden schiffe 
an jeweils 100 schiffsbewegungen im danziger hafen. Wie oben anhand der ein-
zelnen getreidesorten bereits demonstriert, fand über das ganze Jahr hinweg relativ 

104 zur hansischen Konvoifahrt vgl. u. a. dollinger: hanse, s. 194 f.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

7. Mai

14. Mai

Pfundzollbuchnummer

10. Aug.

28. Sep.

9.‐18. 
Nov.

Ende 
1409

26. Mai

31. März
1409

Diagramm 2.12: Zuordnung der erschlossenen Daten zu den Pfundzollbuchnummern 1409
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wenig getreideausfuhr statt.105 die etwas erhöhten zahlen sind auf die vermehrte 
ausfuhr von Weizen zurückzuführen. interessanterweise fällt dies in die zeit der 
pfingstflotte. der gerade freigegebene Weizen wurde offenbar vorwiegend nach 
Westen exportiert; später im Jahr wurde eher wenig Weizen ausgeführt.

betrachtet man die gesamtkurve, so findet sich auch hier die erwartete steige-
rung des handels nach der ernte bestätigt. die häufigkeit der ausfuhr entspricht 
am beginn nicht einmal annähernd der gegen ende des Jahres. Für mehl sehen wir 
einen höhepunkt bei den schiffen zwischen nummer 900 und 1.000. Warum, 
wird später nochmals Thema sein.

Welche produkte wurden während der restlichen zeit des Jahres ausgeführt? 
Finden sich bei diesen vergleichbare jahreszeitliche schwankungen? Ähnlich dem 
getreide ergibt sich aus den natürlichen gegebenheiten für hering ein markanter 
höhepunkt, diesmal bei den einfahrenden schiffen. die hauptfangzeit für hering 
lag im spätsommer – zwischen dem 15. august und dem 9. oktober – wenn große 
heringsschwärme zum ablaichen in den sund kamen. ein phänomen, das sich 
auch im danziger Warenverkehr widerspiegelt. dementsprechend waren auch hier 
zeitliche schwankungen zu vermuten. die arbeiten von diana Kapfenberger106 und 
stuart Jenks107 ergeben Ähnliches für holz und salz.

105 vgl. oben Kapitel 2.2.4, diagramm 2.5.
106 diana Kapfenberger hat im rahmen ihrer leider unveröffentlichten examensarbeit den 

danziger holzhandel anhand des danziger pfundzollbuchs untersucht. ich danke ihr für die 
zurverfügungstellung ihrer daten und die anregende zusammenarbeit.

107 vgl. Jenks: salzhandel, s. 274 ff.











































































































































Diagramm 2.13: Schiffe mit Getreide und Mehl je 100 ausfahrende Schiffe 1409
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in diagramm 2.14 sind die graphen für die schiffsbewegungen mit allen fünf 
produkten anteilig an je 100 pfundzollbuchnummern zusammengeführt.108 das 
ergebnis zeigt deutlich, wie sich die verschiedenen Waren im Jahresverlauf abwech-
selten. am anfang des Jahres war auf der hälfte der verzeichneten schiffe holz für 
die ausfuhr geladen. nach einem kurzen einbruch setzt sich dies fort. im bereich 
der pfingstflotte wurde ebenfalls sehr viel holz in richtung brügge ausgeführt. auf 
diesen massiven holzexport folgt der export von salz. hier scheint naheliegend, 
dass die von Westen zurückkehrenden schiffe der pfingstflotte das salz geladen 
hatten, als sie in den danziger hafen zurückkehrten und dieses dann nach schonen 
weiter ausgeführt wurde. dort wurde das salz für die großen mengen von hering 
benötigt, die man während der laichzeit fing.

das ende der verstärkten salzausfuhren lag zwischen den pfundzollbuchnum-
mern 1.600 und 1.700. hier ist schiff nr. 1.692 auf den 10. august 1409 datier-
bar. zu beginn des hochsommers war der starke salzexport also beendet und der 
import von hering nach danzig setzte ein. in diesem zusammenhang wurde mit 

108 das diagramm wurde bereits veröffentlicht in: link, christina und Kapfenberger, diana: 
transaktionskostentheorie und hansische geschichte: danzigs seehandel im 15. Jahrhun-
dert im lichte einer volkswirtschaftlichen theorie. in: hansische geschichtsblätter 1213 
(2005), s. 153–169, hier: s. 160, sowie danach bei Jenks: einleitung danziger pfundzoll-
buch, s. 140. einen solchen verlauf des handelsjahres schildert in vergleichbarer Weise für 
die 2. hälfte des 15. Jahrhunderts – allerdings ohne angaben zu den genauen umfängen 
und zeitpunkten – samsonowicz: handel zagraniczny, s. 327.
















































































































































Diagramm 2.14: Schiffe mit Holz, Salz, Hering, Getreide und Mehl je 100 ein- und ausfahrende 
Schiffe: Das Danziger Handelsjahr
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zwei dritteln aller schiffsbewegungen in einem intervall von 100 schiffen die 
höchste spitze überhaupt erreicht. erst danach, schon nach dem 18. november, 
setzten verstärkte getreideexporte ein. gegen ende des Jahres stieg der holzexport 
noch einmal an.

ein blick auf den mehlexport zeigt, dass die mehlkurve zusammen mit der 
von salz ansteigt. das salz wurde noch vor beginn der heringssaison nach scho-
nen geliefert, wo die danziger eine vitte besaßen, also ein abgegrenztes terrain 
am ufer, wo man buden errichtete, die als verkaufsplätze dienten oder den anwe-
senden handwerkern unterkunft boten. schonen entwickelte sich in dieser zeit 
zu einem pulsierenden marktplatz, wo sich die anwesenden Fischer und Kaufleute 
mit allen Waren versorgen konnten.109 Weiter oben wurde festgestellt, dass mehl 
sehr viel häufiger mit weiterverarbeiteten produkten und zum teil mit westlichen 
industrieprodukten ausgeführt wurde. da der absolute höhepunkt der mehlaus-
fuhren genau in die zeit der salzexporte nach schonen fällt, liegt es nahe, dass das 
mehl und die anderen Waren nach schonen gebracht und dort an die anwesenden 
gewerbetreibenden verkauft wurden. der export des Fertigprodukts mehl an die-
sen marktort scheint auch logischer als der export von getreide dorthin. even-
tuell waren in schonen gar nicht ausreichend mühlen vorhanden, um alle in der 
heringssaison anwesenden mit brot zu versorgen.

das danziger handelsjahr war also deutlich strukturiert. auf den export von 
holz folgte salz, danach der heringsimport und schließlich wurde das getreide der 
neuen ernte verschifft. mehl wurde offenbar hauptsächlich in richtung schonen 
ausgeführt, und zwar zur versorgung der anwesenden Fischer, handwerker und 
Kaufleute.

2.2.6.2 die Jahre 1471 und 1475

zwei weitere akten können aufgrund ihrer chronologischen anordnung auskunft 
über die verteilung der schiffe im Jahresverlauf geben: die pfahlkammerakten von 
1471 und 1475. die diagramme 2.15 und 2.16 zeigen allerdings, dass die abfolge 
der exporte hier eine andere war. zu anfang der aufzeichnungen – für 1471 kann 
diese auf gregorii (märz 12) festgelegt werden – sind die zahlen der schiffe mit 
getreide sehr hoch. 58 bzw. 74 der ersten 100 schiffe enthielten getreide, ca. 
40 schiffe ausschließlich oder zusätzlich mehl. die Kurve fällt dann in beiden Jah-
ren zunächst ab. 1471 schwankt sie zwischen 20 und 40 schiffen. Für die letzten 
200 schiffe zeigt sich bei beiden produkten ein anstieg, wobei mehl sogar über-
wiegt. 1475 liegt ein zweiter höhepunkt der schiffszahlen im bereich der schiffe 
nummer 400 bis 500. hier fährt jedes zweite schiff mit getreide aus. mehl spielt 
nur eine untergeordnete rolle.

109 vgl. hirsch: danzig, s. 143 ff.
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Diagramm 2.15: Schiffe mit Getreide je 100 ausfahrende Schiffe 1471



















      

















Diagramm 2.16: Schiffe mit Getreide je 100 ausfahrende Schiffe 1475
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bei beiden Jahren könnte nun der eindruck entstehen, dass die spitze der exporte 
in der zweiten hälfte sehr flach war. allerdings erreichte die Kurve für 1409 in der 
spitze ebenfalls maximal 50 von 100 schiffen, obwohl hier sogar aus- und einfah-
rende schiffe gemeinsam verzeichnet sind. der anstieg ist demnach zwar weni-
ger signifikant, aber doch in gewissem umfang vorhanden. die hohen zahlen am 
anfang des Jahres sind wohl darauf zurückzuführen, dass hier die Überschüsse der 
vorjahresernte noch ausgeführt wurden. Für beide Jahre ist außerdem davon auszu-
gehen, dass im laufe des Jahres ein (teilweises) ausfuhrverbot in Kraft trat, das die 
zahl der exporte beeinflusste.

2.2.7 preussische eXportmengen im europÄischen KonteXt

die ermittelten exportzahlen wurden bislang vor allem untereinander verglichen. 
dies verfügt jedoch nur über einen geringen aussagewert. es ist wesentlich, diese 
zahlen in einen größeren Kontext zu stellen, um eine einschätzung ihrer absoluten 
höhe zu bekommen.

dazu gehört zunächst die beantwortung der Frage, welche Kapazität zur versor-
gung von personen die exportierten mengen tatsächlich hatten. bei dieser einschät-
zung kann von einem jährlichen pro-Kopf-verbrauch von etwa 300 kg brotgetreide 
ausgegangen werden.110 der einfachheit halber sei hier nur der exportierte roggen 
betrachtet, der als hauptsächliches brotgetreide gelten muss. Für roggen wurde bei 
einem volumen des preußischen scheffels von 51,48 liter ein spezielles gewicht 
der last von 2.316,6 kg errechnet.111 die last roggen vermochte also zwischen sie-
ben und acht personen ein Jahr lang mit brot zu versorgen. die in den Jahren 1409 
bis 1492 ausgeführten getreidemengen liefern getreide für eine zahl von zwischen 
19.840 (1475)112 und 78.810 (1492) personen.

zur einordnung: danzig hatte um die mitte des 15. Jahrhunderts um 20.000, 
lübeck etwa 16.000 einwohner.113 das vergleichsweise große london verfügte an 
der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert über ca 50.000 bewohner,114 die stadt 

110 dirlmeier, ulf: untersuchungen zu einkommensverhältnissen und lebenshaltungskosten in 
oberdeutschen städten des spätmittelalters. mitte 14. bis anfang des 16. Jahrhunderts. hei-
delberg 1978, s. 334.

111 so Wolf, thomas: tragfähigkeiten, ladungen und maße im schiffsverkehr der hanse. vor-
nehmlich im spiegel revaler Quellen. Köln; Wien 1986 (Quellen und darstellungen zur 
hansischen geschichte, neue Folge 31.), s. 55. da es sich bei scheffel und last um volu-
menmaße handelt, variiert ihr gewicht je nach Korngröße der verschiedenen getreidesorten.

112 der Wert für 1409 würde bei betrachtung nur der sicheren und erschlossenen menge 
19.250 personen betragen. da er aber maximal bis zu 24.270 personen betragen kann, 
bleibt unklar, ob er den für 1475 nicht doch übertrifft. außerdem wurde das Jahr 1460 
nicht betrachtet, in dem gar kein getreide ausgeführt wurde.

113 vgl. dollinger: hanse, s. 157, 168.
114 vgl. Keene, derek J.: london: metropolis and capital, a. d. 600–1530. in: sohn, andreas 

und Weber, hermann (hrsg.): hauptstädte und global cities an der schwelle zum 21. Jahr-
hundert. bochum 2000, s. 29–56; hier s. 48.
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Ypern im Jahr 1412 über etwa 11.000 einwohner.115 die mengen waren also 
durchaus dazu ausreichend, die bevölkerung danzigs (1409) oder eineinhalbmal 
alle einwohner londons (1492) zu versorgen. die einwohnerzahl preußens für 
das 15. Jahrhundert abzuschätzen ist dagegen etwas schwieriger: Während erlen für 
das Jahr 1400 eine bevölkerungszahl von 330.000 deutschen und prußen angibt 
(hinzu kommen polen und andere ethnien),116 spricht Kuhn für die mitte des 
14. Jahrhunderts von 590.000 menschen.117 Weber geht dagegen von einer zahl 
von 730.000 menschen aus,118 während samsonowicz im anschluss an biskup etwa 
480.000 einwohner für wahrscheinlich hält.119 gehen wir also mit erlen vorsich-
tig von einer gesamtbevölkerung von etwa 400.000 menschen aus. die maximal 
exportierte menge aus den Jahren 1490 und 1492 entspräche demnach etwa einem 
Fünftel dessen, was in einem Jahr zur beschaffung von brot für alle einwohner 
preußens gebraucht wurde.

richard unger hat für die Jahre um 1500 die bevölkerungszahl der drei nie-
derländischen provinzen holland, brabant und Flandern auf 1.300.000 beziffert, 
wobei er von einer stadtbevölkerung von ca. 470.000 ausgeht. Für diese perso-
nen errechnet er einen bedarf an brot-, bier- und Futtergetreide von 2.820.000 hl 
oder 225.000 t. anhand der ertragsraten und der landwirtschaftlichen Fläche der 
provinzen weist er sodann nach, dass die niederlande um 1500 durchaus noch in 
der lage waren, in einem Jahr normaler ernten den gesamtbedarf ihrer bevöl-
kerung – inklusive der städter – zu decken.120 so unsicher diese berechnungen 
bei allen unbekannten und lediglich zu schätzenden Werten auch sind, sie stellen 
doch einen validen versuch dar, einmal die leistungsfähigkeit der niederländischen 
landwirtschaft abzuschätzen.

115 vgl. Kulischer, Josef: allgemeine Wirtschaftsgeschichte des mittelalters und der neuzeit, 
bd. 1,2. darmstadt 1968 (handbuch der mittelalterlichen und neueren geschichte, abtei-
lung iii.), s. 169.

116 vgl. erlen, peter: europäischer landesausbau und mittelalterliche deutsche ostsiedlung: ein 
struktureller vergleich zwischen südwestfrankreich, den niederlanden und dem ordensland 
preußen. marburg/lahn 1992 (historische und landeskundliche ostmitteleuropa-studien 
9.), s. 78.

117 vgl. Kuhn, Walter: ostsiedlung und bevölkerungsdichte. in: Kuhn, Walter (hrsg.): verglei-
chende untersuchungen zur mittelalterlichen ostsiedlung. Köln 1973 (ostmitteleuropa in 
vergangenheit und gegenwart 16.), s. 173–210, hier: s. 184.

118 zitiert nach Wächter, hans helmut: ostpreußische domänenvorwerke im 16. und 17. Jahr-
hundert. Würzburg 1958 (Jahrbuch der albertus-universität Königsberg/preußen, beihefte 
19.), s. 11.

119 vgl. samsonowicz, henryk: der deutsche orden als Wirtschaftsmacht des ostseeraumes. 
in: arnold, udo (hrsg.): zur Wirtschaftsentwicklung des deutschen ordens im mittelalter. 
marburg 1989 (Quellen und studien zur geschichte des deutschen ordens 38.), s. 103–
112, hier: s. 107.

120 vgl. unger: Feeding low countries towns, s. 330 ff.
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Für uns ist an dieser stelle die relation zwischen dem niederländischen bedarf 
und den preußischen exporten relevant. oben wurde die These aufgestellt, dass ca. 
zwei drittel der danziger getreideexporte in richtung Westeuropa transportiert 
wurde. zwischen 52.900 und 214.200 hl könnten also in den untersuchten Jah-
ren nach Flandern gelangt sein. diese mengen entsprechen zwischen 2 und 8 % 
der von unger genannten bedarfsmenge der niederländischen städte. allerdings 
konnten diese exportierten mengen – wie im Jahr 1460 – auch gleich null sein. 
der preußische beitrag zur versorgung war also eher nicht von beträchtlicher und 
keinesfalls von konstanter größe.

Wie aber steht der getreideexporthafen danzig im vergleich zu anderen häfen 
da?

Hafen Max [hl] Min [hl] Zeitraum Anzahl Jahre

Danzig (nur Roggen) 315.375 79.398 1409–1492 6

Danzig (alle Sorten) 321.354 86.495 1409–1492 6

England[a] 85.400 800 1400–1461 62

Dieppe[b] 26.793 6.492 1424–1472 6

Great Yarmouth 11.300 226 1447–1466 7

Lynn 16.347 1.663 1456–1465 7

[a]  Die Werte für England sind entnommen: Jenks, Stuart: The english grain trade, 
1377–1461. In: Editions du CNRS (Hrsg.): Les techniques de conservation des grains 
à long terme, 3, fasc. 2. Paris 1985, S. 501–526, hier: S. 503. Jenks addiert hier die 
in den Ausfuhrlizenzen genannten Mengen, die für den Handel mit der Gascogne 
und mit Nordfrankreich von den englischen Königen gegeben wurden, in den Jahren 
1377 bis 1461. Er betrachtet dabei 777 Lizenzen, die für den gesamten Zeitraum eine 
Menge von 925.405,5 hl beinhalten. Davon entfallen auf das 15. Jahrhundert nur etwa 
500.000 hl. In den nur 23 Jahren des 14. Jahrhunderts wurden also deutlich mehr 
Ausfuhren genehmigt.

[b]  Die Werte für Dieppe, Great Yarmouth und Lynn sind entnommen: Tits-Dieuaide: 
Formation, S. 174.

Tabelle 2.19: Exportmengen verschiedener Häfen im Vergleich: maximale und minimale jährliche 
Mengen

tabelle 2.19 zeigt, dass die danziger exporte vergleichsweise groß waren. lediglich 
die von Jenks ermittelten englischen exporte erreichen zeitweise eine zumindest mit 
den schlechteren Jahren vergleichbare größenordnung. in tabelle 2.20 sind einige 
wenige in der literatur verfügbare importwerte zusammengestellt.

auch hier erweisen sich die preußischen exporte – zumindest im maximum – 
als enorm. allerdings liegen aus dem 15. Jahrhundert, wie die zusammenstellung 
in der tabelle zeigt, kaum zahlen für andere häfen vor. Wenn die exportierte 
menge im vergleich zu anderen regionen auch groß war, so zeigte der obige ver-
gleich, dass von einer versorgung der stadtbevölkerung der niederlande oder einer 
ermöglichung der entwicklung der flämischen tuchindustrie durch die preußi-
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schen getreideexporte sicher nicht die rede sein kann. dennoch genießt danzig 
zu recht den ruf eines zumindest zeitweilig herausragenden getreideexporteurs.

2.3 herKunFt des getreides

im vorangehenden abschnitt wurde gezeigt, dass preußen in guten Jahren bis zu 
einem Fünftel dessen exportierte, was die eigene bevölkerung für ihre brotversor-
gung brauchte. Weiter oben wurde schon die Frage der repräsentativität der vor-
gestellten ergebnisse gestellt und sie zunächst anhand der reinen exportzahlen und 
-bestimmungen beantwortet. die Frage nach der Kontinuität der exporte impli-
ziert aber auch die Frage nach der leistungsfähigkeit der landwirtschaft des dan-
ziger hinterlandes, denn nur eine ausreichend entwickelte agrarwirtschaft wäre in 
der lage, regelmäßig größere mengen getreide für den export zu produzieren.

bleibt also zu fragen, wie es sich mit der beschaffung des exportgetreides ver-
hielt. Woher kam das Korn, das exportiert wurde? stand es in allen, in den meisten 
oder nur in einigen Jahren in ausreichender menge zur verfügung? die angaben im 
folgenden Kapitel stützen sich weitgehend auf die ergebnisse bisheriger Forschung, 
zeigen aber auch die zukünftig zu schließenden lücken auf.

2.3.1 import zur see

getreide stand keinesfalls in jedem Jahr zum export zur verfügung. ein indiz dafür 
ist die tatsache, dass im Jahr 1460 keinerlei getreide, mehl oder malz den danziger 
hafen seewärts verließen. im gegenteil, es wurde sogar einiges getreide nach preußen 
importiert. Werfen wir also einen blick auf die vorhandenen importlisten unter den 
danziger pfahlkammerbüchern,121 dargestellt in tabelle 2.21 und diagramm 2.17.

121 das sind die bände des danziger staatsarchivs mit den folgenden signaturen: apg 
300,19/1: im- und export 1460; nr. 3: import 1468–73; nr. 5: import 1474–76 und 
nr. 8: import 1498/99.

Hafen Max [hl] Min [hl] Zeitraum Anzahl 
Jahre

Brügge[a] 33.851 – 1482[b] 1

Iersekeroord[c] 14.472 3.280 1493–1499 7

[a] Die Werte sind entnommen: Tits-Dieuaide: Formation, S. 178.
[b]  Dabei handelt es sich um ein extremes Jahr, da Brügge eine Prämie für den 

Import von Getreide ausgelobt hatte.
[c]  Iersekeroord war die erste Zollstation, die von Schiffen aus den Südniederlanden 

angesteuert wurde. Erfasst sind Schiffe aus Delft, Gouda, Dordt, Schoonhoven 
u. a. Allerdings waren zahlreiche holländische Städte von diesem Zoll befreit; vgl. 
van Tielhof, Milja: Graanhandel, S. 24.

Tabelle 2.20: Importmengen verschiedener Häfen im Vergleich: maximale und minimale jährliche 
Mengen
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tabelle und diagramm zeigen, dass in den dreizehn überlieferten Jahren in der 
regel eher keine größeren getreidemengen importiert wurden. 1460 und noch 
mehr 1468 stellen insofern eine ausnahmeerscheinung dar. diese beiden Jahre zei-
gen aber immerhin, dass im Fall schlechter ernten preußen durchaus auf externe 
getreidequellen angewiesen war und dass der import dorthin sich für Kaufleute 

Import [l.] Roggen Weizen Gerste Hafer Mehl Malz Gesamt

1409 89,0 6,0 – – 2,0 – 97,0

1460 419,0 95,0 29,5 17,5 76,5 28,0 665,5

1468 672,0 115,5 276,0 31,0 33,5 148,0 1.276,0

1469 11,0 19,0 28,0 54,0 – – 112,0

1470 – – – – – – –

1471 – 50,5 – 1,0 – – 51,1

1472 – 35,5 – [20 to.] – – 35,5 l. [20 to.]

1474 29,0 5,0 – – – – 34,0

1475 60,0 1,0 – – – – 61,0

1476 – – – – 2,0 – 2,0

1498 85,0 – – 10,0 1,0 – 96,0

1499 9,0 8,0 – 24,0 – – 41,0

1500 10,0 – – – – – 10,0

Tabelle 2.21: Importmengen in den Danziger Hafen nach den Pfahlkammerbüchern [in Last]

















               

















Diagramm 2.17: Importmengen in den Danziger Hafen nach den Pfahlkammerbüchern
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lohnen konnte. das eingeführte getreide stammte vor allem aus den hansestäd-
ten der ostseeküste sowie aus livland. auch aus schweden, von gotland und aus 
dänemark kamen schiffe mit getreide nach danzig. einige wenige kamen aus 
holstein, von der nordseeküste und 1468 segelte sogar ein einzelnes schiff aus 
england mit getreide ein.122

die importierte menge des Jahres 1468 ist nicht unbeträchtlich. gemäß der 
obigen berechnung hätte sie ausgereicht, etwa die hälfte der einwohner danzigs 
ein Jahr lang mit brot zu versorgen. die importierten ca. 39.400 hl sind dabei mit 
dem im vorhergehenden abschnitt vorgestellten import brügges aus dem Jahr 
1482 vergleichbar und sie entsprechen 12,3 % (des maximums) bis 45,5 % (des 
minimums) der exportierten mengen. betont werden muss erneut, dass es sich 
dabei um eine ausnahmeerscheinung handelt. in der regel gelangte getreide nicht 
über die see nach danzig.

2.3.2 zuFuhr aus dem hinterland

die produktion von getreide in preußen und insbesondere ihr umfang soll hier 
nicht eigens untersucht werden. eine solche studie müsste gegenstand einer eige-
nen arbeit sein. Quellen zu diesem Thema sind zudem rar und methodisch schwer 
auszuwerten. um jedoch den hintergrund der exporte auszuleuchten, soll der 
getreideanbau mit hilfe der ergebnisse der Fachliteratur in den blick genommen 
werden. archäologische Quellen geben zwar keinen aufschluss über angebaute 
mengen von getreide, sie verraten uns jedoch, dass die region an der südküste 
der ostsee sehr gut für den anbau von getreide geeignet war, so dass dort neben 
roggen, gerste und hafer auch die anspruchsvollere sorte Weizen gedieh und in 
geringeren mengen emmer, dinkel und hirse angebaut werden konnten.123 Für 
den täglichen verzehr stand jedoch der roggen in Form von dunklem brot im vor-
dergrund. Weißes brot war den Festtagen und den besser gestellten sozialen grup-
pen vorbehalten.124 im export dominierten, wie gesehen, die drei sorten roggen, 
Weizen und gerste.

Konkrete anbaugebiete für getreide in preußen wurden in der literatur immer 
wieder beschrieben. im Wesentlichen werden als herkunftsgebiete für das getreide 
als handelsware die städte der fruchtbaren Weichselniederung, des Kulmerlandes 
und im preußischen oberland um christburg angegeben. von dort aus wurde 

122 zur auswertung der importe in den pfahlkammerbüchern vgl. auch für 1460: schildhauer: 
verlagerung; für 1468: stark: lübeck und danzig, s. 80 ff.; für 1468 und 1474–1476: stark: 
danziger pfahlkammerbücher, s. 66 ff.; für 1460 und 1475: samsonowicz: bürgerkapital, 
s. 30 ff.; für 1474–76: lauffer: danzig und für alle bände: samsonowicz: handel 
za graniczny.

123 vgl. alsleben, almuth: Food consumption in the hanseatic towns of germany. in: Karg, 
sabine (hrsg.): medieval Food traditions in northern europe. Kopenhagen 2007 (studies 
in archaeology and history 12.), s. 18–31.

124 vgl. ebd., s. 22.
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zumindest der für den export bestimmte anteil auf Weichselschiffen und Flößen 
nach danzig gebracht.125

details zu den anbautechniken von getreide im ostseeraum finden sich in 
Überfülle in der arbeit ahvenainens zum getreidehandel livlands.126 Wenn auch 
nicht alle erkenntnisse über livland direkt auch für preußen zu übernehmen sind – 
aufgrund unterschiedlicher geologischer gegebenheiten – so ist doch von Ähnlich-
keiten auszugehen.

die stellung preußens als getreidelieferant für Westeuropa ist hauptsächlich 
von einer kontinuierlichen Überschussproduktion abhängig. das heißt, von dem 
geernteten getreide musste nach abzug des saatgetreides für das kommende Jahr 
und des Kornes für den eigenbedarf (verzehr durch mensch und tier) noch aus-
reichend für den handel übrig bleiben. das gilt natürlich auch für den deutschen 
orden und die herrschaften, die nicht selbst ackerbau betrieben, sondern ihren 
unterhalt aus abgaben ihrer untertanen bestritten: nach abzug des getreides 
musste ein Überschuss für den handel bleiben. ahvenainen schließt für livland 
auf eine ertragsrate von 3 : 1 bis 3,5 : 1,127 wobei er zu recht darauf hinweist, dass 
die ernteerträge selbstverständlich von Jahr zu Jahr stark schwanken konnten. seine 
angaben eines ernteertrages von 7 : 1 bis 9 : 1 in guten Jahren scheint dann aber 
doch etwas zu hoch gegriffen.128 unterschiede in der beschaffenheit der böden 
spielten hier sicherlich ebenso eine rolle wie die angebaute getreidesorte. laut 
slicher von bath ergaben sich in Westeuropa im 13. und 14. Jahrhundert folgende 
ertragsraten für die verschiedenen getreidesorten: gerste 4 : 1 bis 5 : 1; hafer 3 : 1; 
roggen 5 : 1 bis 6 : 1.129

die Frage, wie viel von dem geernteten getreide exportiert werden konnte, ist 
also von gesamtertrag und -bedarf in preußen abhängig. der bedarf der preußi-
schen bevölkerung wurde bereits angesprochen: 400.000 einwohner verbrauchten 
im Jahr ca. 2.400.000 hl getreide. die angebaute menge zu berechnen, ist sehr viel 
schwerer. auf zwei Wegen soll versucht werden, zumindest eine grobe einschätzung 
von den produzierten mengen zu bekommen.

der erste Weg führt über die vom deutschen orden in preußen vergebenen 
hufen und haken sowie über die von ihm selbst im rahmen der domänenvor-
werke bewirtschaftete Fläche. insgesamt ist um 1400 wohl von einer Fläche von 
etwa 684.000 ha auszugehen, wobei hier kirchliche güter und land von Freien 
nicht einberechnet wurden.130 geht man nun von einem Flächenertrag von etwa 

125 vgl. hirsch: danzig, s. 197 f. und czaja: strefa bałtycka, s. 213.
126 ahvenainen: getreidehandel, s. 11 ff.
127 vgl. ebd., s. 17 f.
128 vgl. ebd., s. 18.
129 vgl. slicher van bath: Yield ratios, s. 191 f.
130 diese berechnung stützt sich auf die tabelle der haken und hufen bei sarnowsky: Wirt-

schaftsführung, s. 186 und die angaben zu den vorwerken bei toeppen: mittheilungen, 
s. 175 sowie Wächter: domänenvorwerke, s. 284. da letztere sich bei der anzahl der vor-
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1.000 l/ha aus131 und hilfsweise davon, dass die gesamte Fläche für den getrei-
deanbau genutzt wurde, gelangt man zu einer produzierten menge von etwa 
6.840.000 hl.

eine andere möglichkeit, sich der erntemenge zu nähern, ist die über die preu-
ßische gesamtfläche, die etwa 50.000 km2 betragen haben dürfte.132 vercamer hat 
für das samland nachgewiesen, dass hier etwa ein drittel der Fläche landwirtschaft-
lich genutzt wurde.133 in pommerellen dürfte dieser anteil zwar höher gewesen sein, 
es ist jedoch schwer abzuschätzen, welche Fläche für ackerbau, welche zu anderen 
zwecken, etwa als viehweide genutzt wurde. gehen wir also hilfsweise davon aus, 
dass etwa ein drittel der 50.000 km2, also ca. 16.700 km2, für den getreideanbau 
genutzt wurden. der ertrag könnte folglich etwa 16.700.000 hl umfasst haben.

bei einer ertragsrate zwischen 3 : 1 und 5 : 1 mussten nochmal der dritte bzw. der 
fünfte teil als saatkorn für das Folgejahr einbehalten werden. nach mittelung der 
rate auf 4 : 1 blieben also etwa 12.000.000 hl für den verbrauch; bei der berech-
nung nach haken und hufen blieben 5.130.000 hl. irgendwo in diesem bereich 
könnte die für verkauf, abgaben und verzehr zur verfügung stehende menge in 
guten Jahren gelegen haben. die diskrepanz zur errechneten verbrauchsmenge von 
2.400.000 hl ist jedenfalls enorm.

derart grobe abschätzungen, die auf unsicheren zahlen für einwohner, Flä-
chennutzung und ertragsraten beruhen, taugen kaum dazu, einen zuverlässigen 
eindruck von der leistungsfähigkeit der preußischen Wirtschaft zu bekommen. 
die tendenz ist aber klar: die getreideproduktion dürfte den eigenverbrauch 
der preußischen bevölkerung im regelfall mit leichtigkeit gedeckt und zusätzlich 
Überschüsse generiert haben. die probeweise errechneten möglichen Überschüsse 
entsprechen jedoch keinesfalls den in den exportzahlen gespiegelten mengen, son-
dern übertreffen diese bei Weitem. bezieht man von den produzenten zu leistende 

werke widersprechen, wurde von einer zahl von 200 ausgegangen. als durchschnittliche 
Fläche der ordenshöfe gibt sarnowsky 200 ha an; vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, 
s. 268.

131 vgl. unger: Feeding low countries towns, s. 330 ff.
132 vgl. Königlich statistisches büro (hrsg.): Jahrbuch für die amtliche statistik des preußischen 

staates, bd. 1. berlin 1863, s. 193; die angabe aus dem 19. Jahrhundert kann natürlich nur 
unter vorbehalt und unter abzug der Fläche von deutsch crone genutzt werden. nach 
Kuhn betrug die Fläche etwa 44.200 km2, Kuhn: ostsiedlung, s. 184; erlen gibt für das 
pommerellische Kerngebiet 30.000 km2 an, erlen: landesausbau, s. 167 während reinold 
auf etwa 55.000 km2 kommt, zieht man die angegebene Fläche für livland von der für das 
gesamte vom orden beherrschte gebiet ab, reinold, anne-marie: die siedlungstätigkeit des 
deutschen ordens in preußen. Kitzingen/main 1954 (der göttinger arbeitskreis; schrif-
tenreihe 49.), s. 1 und 11. samsonowicz geht von ca. 58.000 km2 aus; samsonowicz: Wirt-
schaftsmacht, s. 107.

133 vgl. vercamer, grischa: siedlungs- sozial- und verwaltungsgeschichte der Komturei Königs-
berg in preußen (13.–16. Jahrhundert). marburg/lahn 2010 (einzelschriften der histori-
schen Kommission für ost- und Westpreussische landesforschung 29.), s. 208 ff.
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abgaben in die Überlegungen mit ein, wird dieses resultat schon verständlicher. 
und vor allem ist zu bedenken, dass die zugrunde gelegte ertragsrate die einer 
wenig beeinträchtigten ernte ist. die zahlreichen Kriege und verwüstungen im 
land und die landflucht der bauern dürften diese rate in vielen Jahren geschmä-
lert haben.

eine genaue analyse zur erklärung dieser diskrepanz kann hier dahinstehen, 
solange keine neuen Quellen bearbeitet oder neue Forschungsansätze ins Feld 
geführt werden, die eine neue zahlengrundlage für die Frage der produktionsmen-
gen liefern.

getreide kam von den landgütern der Freien und adligen auf die märkte der 
städte. auch Klöster und spitäler brachten Überschüsse aus ihren einkünften auf 
die märkte,134 genau wie unfreie bauern in guten Jahren das verbliebene getreide 
zum Kauf angeboten haben.135 roman czaja konstatiert so schon für das ende des 
14. Jahrhunderts ein wohlorganisiertes system der getreideversorgung, das klei-
nere Überschüsse aus dem anbau absorbierte. die verbindungen in diesem sys-
tem, einem netz von städtischen märkten, wurden von Kaufleuten wie auch von 
ordens amtsträgern geschaffen.136 

die rolle des deutschen ordens im getreidehandel im binnenland wie im 
export wurde in der vergangenheit als sehr wichtig beurteilt.137 daher sei auf diesen 
aspekt ein genauerer blick geworfen.

2.3.2.1 anbau im bereich des deutschen ordens

immer wieder wird in der literatur darauf hingewiesen, dass der deutsche orden 
über riesige mengen von getreide verfügt habe, die er einerseits aus den natural-
abgaben seiner untertanen sowie den abgaben aus den mühlen, andererseits über 
eigenen anbau auf den ordensvorwerken und eigenhandel erwarb.138 grundlage 
für die naturalabgaben war der anbau im ganzen preußenland, von dem im vori-
gen Kapitel bereits die rede war. der eigenhandel des ordens speiste sich, soweit es 
sich um den ankauf von getreide handelte, entweder ebenfalls aus preußen selbst 
oder in geringerem maße aus dem ausland.

134 darauf weisen etwa die rechnungen des elbinger heiliggeist-spitals hin: apg 369,1/2439-
42. vgl. auch die ausführungen bei ahvenainen: getreidehandel, s. 30.

135 darauf deuten zum beispiel die bestimmungen der landesordnungen hin, man möge jedem 
freien zugang zum markt gewähren und ihn nicht außerhalb der stadt schon zum verkauf 
zwingen: asp i, s. 469 ff., nr. 363 § 13 oder s. 663 ff., nr. 410 § 13 u. a.

136 vgl. czaja: strefa bałtycka, s. 233.
137 semrau geht sogar so weit, zu sagen, der getreidehandel sei zeitweise ganz in händen des 

deutschen ordens gewesen; vgl. semrau: getreidehandel, s. 24. ahvenainen bemerkt dage-
gen, in preußen habe der getreideanbau beim orden im vergleich zum livländischen 
ordenszweig nur eine untergeordnete rolle gespielt; vgl. ahvenainen: getreidehandel, 
s. 26 f.

138 vgl. beispielsweise böhnke: binnenhandel des deutschen ordens, s. 58 f. und Jähnig: Wirt-
schaftsführung, s. 125 ff.
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der anbau von getreide im bereich des ordens fand auf sogenannten „domä-
nenvorwerken“ statt. diese höfe waren meist den deutschordensburgen direkt 
angegliedert und damit Komturen, vögten oder pflegern unterstellt; andere waren 
eigenständig und fungierten als lokale verwaltungszentren. sie waren je nach 
bodennutzung unterschiedlich ausgestattet. verschiedene vorwerke dienten vor 
allem der viehzucht von rindern, schafen, schweinen oder pferden, andere dem 
getreidebau oder dem anbau von hopfen und anderen Feldfrüchten.139

die zahl der vorwerke ist allerdings für die hier interessierende zeit kaum klar 
einzuschätzen: Während töppen von ca. 175 vorwerken spricht,140 zählt Wächter 
284 ordenshöfe.141 Jedenfalls gab es sicherlich eine recht große zahl dieser höfe, 
deren größe erheblich schwanken konnte. laut sarnowsky betrug die durchschnitt-
liche größe der höfe ca. 200 ha, also ungefähr 12 hufen.142 die auf dieser Fläche 
erwirtschafteten güter wurden in geringem maße für den handel herangezogen, 
dienten aber wohl vor allem der versorgung der ordenshäuser. auch hier scheint eine 
umverteilung des getreides aus besser ausgestatteten gebieten in weniger gut ver-
sorgte stattgefunden zu haben. nach dem treßlerbuch finden immer wieder (21 mal 
in zehn Jahren) transporte von getreide nach ragnith statt, an die grenze zu litauen. 
insgesamt wechselten so 26.920 scl. getreide, davon 20.220 scl. hafer, vor allem von 
Königsberg nach ragnith.143 diese Feststellung überrascht nicht, da in diesem grenz-
gebiet die siedlungstätigkeit noch nicht so weit fortgeschritten war wie im übrigen 
preußen und dort sicherlich eine größere zahl von ritterbrüdern anwesend war, die 
anderes zu tun hatte, als sich um die verwaltung eines ordenshofes zu kümmern. 
auf die militärische bedeutung ragniths weist auch die große menge hafers hin, die 
offenbar für die pferde der dort stationierten ritterbrüder gedacht war. 

damit stellt sich die Frage nach den produktionsmengen der vorwerke. die 
riesige menge an getreide, die dem orden als summe von abgaben, eigenbau und 
handel zur verfügung gestanden haben soll, wird in der literatur immer wieder 
beschworen. viel zitiert werden in diesem zusammenhang die zahlen, die sattler 
für die lagermenge auf den verschiedenen ordensburgen im Jahre 1400 errechnete: 
insgesamt 534.000 scl. oder 8.900 l. getreide hätten sich im Jahr 1400 auf den 
ordensburgen befunden.144 naudé gibt für dasselbe Jahr die noch höhere zahl von 
12.383 l. oder 743.000 scl. getreide für 30 ordensburgen in preußen an. diese 
großen mengen sind insofern wenig verblüffend, als die großen ordensburgen zu 
einer verproviantierung für zwei Jahre, die kleinen für ein Jahr verpflichtet waren, 
um für den Kriegsfall in einem verteidigungsfähigen zustand zu bleiben.145

139 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 264 ff.
140 vgl. toeppen: mittheilungen, s. 420 ff.
141 vgl. Wächter: domänenvorwerke, s. 8.
142 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 268.
143 vgl. tb.
144 sattler: blüte, s. 248.
145 vgl. naudé: getreidehandelspolitik i, s. 257 f.
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Welche rolle dabei der ertrag der vorwerke im verhältnis zu den getreideab-
gaben der bevölkerung spielte, ist umstritten. töppen vertritt die meinung, die 
Feldwirtschaft der vorwerke habe gegenüber den abgaben an zinsgetreide nur eine 
untergeordnete rolle gespielt. um dieser annahme eine grundlage zu verschaffen, 
versucht er über die zahl der für die einzelnen vorwerke verzeichneten pflüge auf 
die anbaumengen zu schließen.146 Wie Wächter richtig ausführt, ist dies jedoch 
keine brauchbare methode, um auf die tatsächlichen erntemengen der jeweiligen 
höfe zu schließen. Wenn auch erst für das 16. Jahrhundert belege für scharwerks-
dienste von bauern vorliegen, so ist durchaus nicht auszuschließen, dass die höfe 
auch schon in der hier betrachteten zeit mit hilfe von scharwerksbauern bestellt 
wurden.147 Wächter selbst nähert sich der jährlichen getreidemenge, die die vor-
werke wohl abwarfen, über die gesamtanbaufläche von 110.000 ha, die er für alle 
vorwerke gemeinsam errechnet. unter der prämisse, dass nur 10 % dieser gesamt-
fläche mit getreide bebaut wurde, und dass jeder hektar land pro Jahr 800 kg 
getreide abgeworfen hat, gelangt er zu einer summe von 220.000 scl. getreide pro 
Jahr.148 dieser Wert entspräche etwa einem drittel der von naudé als lagermenge 
auf den ordensburgen angegebenen zahl. nach den oben vorgestellten annah-
men wäre von einer Fläche von 40.000 ha auszugehen, die bei einem ertrag von 
 1.000 l/ ha etwa 400.000 hl oder 13.100 l. getreide pro Jahr produziert hätte – 
vorausgesetzt, sie wäre vollständig mit getreide bebaut worden. die von Wächter 
angenommenen und sicher sehr niedrig angesetzten 10 % getreidebaufläche hätten 
demnach ein zehntel dieser menge, also etwa 1.300 l. erbracht, was wohl viel zu 
niedrig gegriffen ist. das Jonglieren mit wahrscheinlichen und geschätzten zahlen 
führt auch hier nur näherungsweise an die größenordnungen heran.

eine weitere möglichkeit, quasi von der anderen seite her auf die vermutliche 
produktionsmenge der vorwerke zu schließen, ergibt sich aus den von sarnowsky 
erschlossenen mengen von naturalabgaben, die der orden wahrscheinlich erhalten 
hat. Für das Jahr 1400 wären das theoretisch 2.592 l. oder 155.520 scl. getreide, 
wobei hier alle abgabearten (zins- und zehntgetreide, pflugkorn und Waldhafer) 
außer dem schalwenkorn, das nur sehr unregelmäßig eingezogen wurde, berück-
sichtigt sind.149 addiert man dazu den von den mühlen zu entrichtenden roggen-
zins von 621 l. oder 37.260 scl. für das Jahr 1417,150 um sich einer gesamtsumme 
zu nähern, so kommt man auf insgesamt 192.780 scl. getreide, also ebenfalls etwa 
einem drittel der naudéschen zahl.

sicherlich sind beide zahlen, anbaumengen wie naturalabgaben, eher als zu 
niedrig denn als zu hoch zu bewerten. addiert ergeben beide bereits vier Fünftel 
der sattlerschen summe und zwei drittel der von naudé angegebenen getreide-

146 vgl. toeppen: mittheilungen, s. 415 ff.
147 vgl. Wächter: domänenvorwerke, s. 9 f.
148 vgl. ebd., s. 10 f.
149 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 193.
150 vgl. ebd., s. 204.
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mengen. doch gilt es zu beachten, dass es sich dabei nur um die zum verbrauch 
bestimmten vorräte handelt. Wenn der orden außerdem noch überschüssiges 
getreide verkaufen konnte, so bleibt für den im Folgenden zu betrachtenden han-
del noch ein relativ großer betrag abzudecken. um welche mengenverhältnisse es 
sich dabei handelte, kann hier nicht beantwortet werden. Jedoch ist auffällig, dass 
die in der literatur genannten zahlen, einmal zusammengerechnet und verglichen, 
keineswegs die These bestätigen, der orden habe seinen handel mit großen men-
gen getreide betrieben, die er aus abgaben und eigenbau übrig hatte.

2.3.2.2 handel des deutschen ordens

eine wichtige Frage für die bedeutung des getreidehandels in preußen ist auch 
die nach der beteiligung des deutschen ordens an diesem handel. daher sei hier 
ein kurzer exkurs zu diesem Thema eingeschoben. zunächst war der deutsche 
orden als geistliche gemeinschaft natürlich nicht unbedingt dazu angetan, han-
del zu treiben. die literatur bemüht sich denn auch, aus der menge der abgaben 
und der nötigen eigenversorgung die notwendigkeit für den orden zu belegen, 
einen eigenhandel zu führen.151 selbstverständlich musste sich der orden mit all 
den gütern versorgen, die im lande eben nicht zu erzeugen waren, die er also 
nicht über abgaben oder eigenbau erwirtschaften konnte. der schritt dahin, sich 
diese Waren über den handel zu besorgen, ist nicht eben überraschend und bedarf 
meiner meinung nach keiner gesonderten erklärung. verblüffend mag jedoch der 
umfang sein, den die eigenwirtschaft des ordens mit der zeit erlangte.

der ordenshandel fand auf verschiedenen ebenen statt. auf oberster ebene 
waren neben dem hochmeister und dem obersten marschall die beiden groß-
schäffer in marienburg und Königsberg mit der beschaffung von Waren sowie mit 
dem verkauf eigener produkte, von eingekauften Waren, mit denen man zwischen-
handel trieb, und von Überschüssen aus abgaben befasst. dabei oblag der handel 
mit dem nur dem orden vorbehaltenen bernstein dem Königsberger großschäf-
fer. seinem marienburger Kollegen unterstand wohl vor allem der handel mit 
getreide. dieser immer wieder vorgebrachte sachverhalt ist zumindest nach den 
in diesem zusammenhang ausgewerteten schuldbüchern nicht zu bestätigen. Über 
die Jahre 1404 bis 1410 sind in den schuldbüchern der marienburger großschäf-
ferei lediglich 178 l. roggen, 22 l. Weizen, 138 l. mehl, 33. l. gerste und einiges 
nicht genauer quantifiziertes getreide und mehl erwähnt.152 auf sechs Jahre ver-
teilt ist das keine große menge. allerdings führen die schuldbücher nur diejenigen 
geschäfte des schäffers an, die eben nicht mit ausgeglichenen Konten der handels-
partner endeten, sondern aus denen dem orden gegenüber eine verbindlichkeit 

151 vgl. z. b. sattler: blüte, s. 251.
152 schuldbücher und rechnungen der großschäffer und lieger des deutschen ordens in preu-

ßen, bd. 3: großschäfferei marienburg hrsg. von christina link und Jürgen sarnowsky. 
Köln; Weimar; Wien 2008 (veröffentlichungen aus den archiven preußischer Kulturbesitz 
62,3; zugleich Quellen und darstellungen zur hansischen geschichte n.F., liX,3.).
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entstand. sarnowsky vermutet zur Klärung dieses Widerspruchs, der marienburger 
großschäffer habe möglicherweise geldeinnahmen aus dem getreidehandel direkt 
in den Kauf von tuchen investiert.153 der anteil von getreide am handel des 
großschäffers ist anhand der Quellen der schuldbücher wie auch der anderen aus 
der schäfferei erhaltenen Quellen154 nicht abzuschätzen.

neben den großschäffern waren auf lokaler ebene noch viele andere amtsträger 
des ordens mit dem handel befasst: einerseits ganz allgemein die lokalen Komture, 
pfleger und vögte und andererseits spezialisiertere amtsträger wie Fischmeister, 
Waldmeister, Kornmeister, mühlenmeister usw.155 dieser handel hatte zwar auf-
grund des kleineren aktionsradius der einzelnen Ämter einen geringeren umfang 
als der der großschäffer; wie sarnowsky betont, erreichte dieser aber dennoch einen 
nicht zu vernachlässigenden umfang. Für die Jahre 1399 bis 1412 errechnet er trotz 
der eher ungünstigen Überlieferung einen umfang des getreidehandels der lokalen 
amtsträger von 7.971 m., also pro Jahr von durchschnittlich etwa 570 m. insge-
samt stammten etwa 60 % des umsatzes der gebietiger aus dem getreidehandel.156

anhand der zugänglichen gedruckten ordensquellen lässt sich dies nur bedingt 
überprüfen. im treßlerbuch tauchen natürlich die verschiedensten Komture, pfle-
ger und andere amtsträger auf, doch das ist sicherlich durch die art der rechnungs-
legung bedingt. die großschäffer haben laut ihren schuldbüchern insgesamt mit 
nur drei verschiedenen Komturen (von memel, nessau und strasberg), dem vogt 
von lesslau und dem Kornknecht von danzig zu tun. vor allem wird ihnen bei 
diesen gelegenheiten das übrige getreide aus den Komtureien verkauft. auf den 
handel zwischen den amtsträgern und außenstehenden besteht auf diese Weise 
aber keinerlei zugriff und wir können also nicht auf den gesamtumfang dieses 
handels auf niederer ebene schließen.

bezüglich des getreidehandels des ordens insgesamt hat böhnke festgestellt, 
dass die vom orden eingekauften mengen die verkauften unterschritten hätten und 
der orden also offenbar auch zinsgetreide und getreide aus eigenertrag verkauft 
habe.157 im vorangehenden abschnitt habe ich bereits die zahlen für ordenseigen-
bau und zinsgetreide mit den lagermengen verglichen. nach diesem vergleich ent-
stand eher der eindruck, dass der bedarf des ordens nicht allein aus diesen Quellen 
gedeckt werden konnte. leider sind beide Feststellungen anhand der Quellenlage 
kaum zu überprüfen und müssen erst einmal so stehen gelassen werden.

auch die rolle des ordens im Fernhandel lässt sich anhand der vorliegenden 
zollquellen nur eingeschränkt betrachten, waren die deutschordensamtsträger, 
wie aus zahlreichen beschwerden hervorgeht, doch weitgehend von zollzahlungen 

153 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 296 ff.
154 vgl. die als zusatzmaterial edierten stücke in schuldbücher, bd. 3.
155 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 117 ff.
156 vgl. ebd., s. 303 ff.
157 vgl. böhnke: binnenhandel des deutschen ordens, s. 62 ff.
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befreit.158 im pfundzollbuch ist er fast nicht in erscheinung getreten. man muss 
es sich also genauer ansehen, wo man es hier mit dem orden zu tun hat, dessen 
ordensschäffer ja laut literatur einen durchaus schwungvollen Fernhandel geführt 
haben. im pfundzollbuch ist der orden nur in zwei Fällen explizit genannt: schiff 
nr. 272 durfte frei aus- und einfahren, weil der darauf neben roggen und Wei-
zen transportierte Wein für den hochmeister bestimmt war. mehl und erbsen 
auf schiff nr. 460 gehörten dem großschäffer von marienburg und sollten nach 
memel geführt werden. auch hier wurde kein pfundzoll gezahlt. indirekt taucht 
der orden außerdem noch zweimal auf: auf den schiffen nr. 612 und 1792 hatte 
ein gewisser claus rodow getreide geladen, dieser war diener des großschäffers 
von marienburg. Knoke, wohl Johannes Knoke, ein weiterer diener des schäf-
fers von marienburg, wie der abgleich mit den handelsrechnungen ergab, ließ auf 
schiff nr. 2.221 10 l. roggen transportieren. insgesamt wurden laut dem pfund-
zollbuch 27,2 l. Weizen, 70 l. roggen und 10 l. mehl, also 107,2 l. getreide und 
mehl vom orden ausgeführt – eine ausgesprochen geringe menge.

entweder hat der orden tatsächlich nur so wenig getreide ausgeführt, oder 
aber die übrigen schiffe wurden nicht erfasst, weil kein pfundzoll gezahlt wurde. 
einer der großen streitpunkte der preußischen stände mit dem orden war ja die 
mangelnde zahlungsmoral der amtsträger des ordens beim pfundzoll. anderer-
seits wurden die beiden oben genannten schiffe auch aufgezählt, obwohl bei ihnen 
ja kein pfundzoll gezahlt wurde.

interessanterweise ergab auch der abgleich der namen der Kaufleute im pfund-
zollbuch mit den in den beiden ordensquellen genannten personen nur sechs 
Übereinstimmungen, von den beiden genannten dienern einmal abgesehen. von 
den 352 Kaufleuten haben also nur sechs im laufe der Jahre 1399 bis 1418, soweit 
sie hier erfasst werden konnten, geschäfte mit dem orden gemacht. das lässt zwei 
schlüsse zu: entweder der orden verkaufte getreide lieber selbst ins ausland, 
anstatt es an andere Fernhändler zu verkaufen – wobei hierfür aber, wie oben gese-
hen, die belege fehlen. oder aber es wurde über einen zwischenhändler verkauft, 
das heißt die Fernhändler hätten also nicht direkt beim orden eingekauft, sondern 
bei einer dritten person. Wie genau sich dieses Fehlen großer ordenspräsenz im 
pfundzollbuch erklären lässt, kann hier nicht abschließend geklärt werden. es gilt 
also in den schuldbüchern der großschäffer nach belegen für die Fernhandelstätig-
keit der großschäffer zu suchen.159

in den schuldbüchern finden sich einige beispiele für getreideexport durch den 
orden. insgesamt werden sieben getreideverkäufe in england, zwanzig in Flan-
dern, drei in gotland, einer in schonen und vierzehn in schottland angeführt – 
wobei hier möglicherweise wieder mehrfachnennungen vorkommen. Keines dieser 
geschäfte ist im pfundzollbuch auffindbar. Für die lange zeit, über die sich die ein-

158 so in hr i, 5, s. 2, nr. 1 § 13; s. 5, nr. 7 § 6 und s. 35, nr. 57 § 4.
159 andere Quellen wie das treßlerbuch eignen sich hier nicht, da sie vorwiegend vorgänge im 

landesinneren beschreiben.
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tragungen erstrecken, ist auch diese gesamtzahl von 45 geschäften mit getreide 
keine große summe, zeigt sich doch im pfundzollbuch, dass allein in einem Jahr 
458 getreideladungen ausgeführt wurden. hier wurde also ein knappes zehntel 
dieser geschäfte getätigt und das über einen sehr viel längeren zeitraum – keine 
beeindruckende zahl.

sarnowsky ermittelt für die Jahre um 1410 einen handelsanteil in Flandern 
von 12,5 % beim marienburger und um 1404 von 12,6 % für den Königsberger 
großschäffer. die übrigen genannten ziele, also vor allem england und schottland 
sind in den 8,2 % (um 1410, marienburg) für den übrigen Westen enthalten. Für 
den Königsberger schäffer werden diesbezüglich gar keine zahlen angegeben. der 
gesamte außenhandel des marienburger schäffers ist somit auf etwa 21 % seines 
gesamthandels zu schätzen; für Königsberg besteht er vor allem in dem anteil von 
12,6 % Flandernhandel, ansonsten wird nur noch der osten aufgeführt.160 Für die 
letzten Jahre des 15. Jahrhunderts nach der teilung preußens, die in den pfahl-
kammerbüchern überliefert sind, können wir den orden als akteur ohnehin kaum 
erwarten. er dürfte zu diesem zeitpunkt keinerlei Waren mehr über danzig ausge-
führt haben.

halten wir also fest, dass der außenhandel der schäffer wohl durchaus vor-
handen gewesen sein muss, dass er aber im rahmen dieser untersuchung nicht in 
einer bedeutenden größe nachzuweisen ist. vor allem wäre hier ein vergleich des 
umfangs des außenhandels der schäffer mit dem gesamten preußischen handel 
interessant, insbesondere auch deshalb, weil immer wieder von der Konkurrenz die 
rede ist, die der orden den privaten händlern gemacht habe, was später zu Kon-
flikten zwischen orden und ständen geführt habe.161 nach den hier vorgestellten 
ergebnissen würde man aber eher dazu neigen, einen tatsächlichen export riesiger 
mengen getreide durch den orden anzuzweifeln. hier besteht in jedem Fall noch 
Forschungsbedarf.

2.3.3 zuFuhr Über die Weichsel

neben dem preußischen getreide, für dessen transport der Wasserweg auf der 
Weichsel genutzt wurde, kam über diesen Fluss vor allem polnisches getreide nach 
danzig und wurde von dort aus exportiert. Über die Frage, wie groß dieser anteil 
war und ab wann der export von getreide aus polen nach preußen in größerem 
umfang stattfand, ist die Forschung uneins,162 nicht zuletzt, weil die einzige quanti-
tativ auszuwertende Quelle zu diesem handel, die überliefert ist, erst aus den 60er-
Jahren des 15. Jahrhunderts stammt. sie informiert uns also einerseits erst über 
recht späte zeiten und stammt andererseits aus der phase des 13-jährigen Krieges, 
weshalb ihre repräsentativität für andere Jahre in Frage gestellt werden muss. laut 

160 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 291.
161 vgl. renken: großschäfferei, s. 38 ff. mittlerweile wurde dieser these vor allem durch 

roman czaja widersprochen: vgl. czaja: städte, s. 119.
162 vgl. biskup: handel wiślany, s. 155 ff.
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Krannhals versuchten die polnischen Kaufleute bereits ende des 14. Jahrhunderts, 
bei ihrem zugang zur ostsee den preußischen zwischenhandel auszuschalten.163 
insgesamt schätzt er den polnischen anteil am Weichselhandel vor der teilung 
preußens als eher gering ein.164 smolarek dagegen spricht davon, dass die polni-
schen grenzgebiete spätestens an der Wende zum 15. Jahrhundert eine wesent-
liche rolle im danziger getreidehandel gespielt haben, ja er sieht pommerellen 
gar in abhängigkeit von polnischen produkten.165 auch biskup sieht die polnisch-
preußischen handelsbeziehungen schon zu dieser zeit in voller blüte.166 deutlich 
wird hier einerseits das interesse der deutschen Forschung der späten 30er-Jahre des 
20. Jahrhunderts, das westliche preußen als eigenständiges, von polen losgelöstes 
gebiet in der hand des deutschen ordens darzustellen. von polnischer seite wird 
dagegen stark die fast naturgegebene wirtschaftliche verbindung pommerellens mit 
polen betont, wobei auch stark und Krannhals vertreten, eine steigerung der pol-
nischen getreideexporte nach danzig habe wohl erst nach dem 13-jährigen Krieg 
stattgefunden.167 in jüngster zeit vertrat auch roman czaja wieder diese ansicht, 
wobei er differenzierter davon ausgeht, dass ab der mitte des 15. Jahrhunderts 
allenfalls getreide aus Kujawien und masowien nach preußen gekommen ist und 
erst gegen ende des Jahrhunderts auch kleinpolnisches Korn und solches aus ande-
ren regionen seinen Weg über die Weichsel nach danzig fand.168

angesichts des bisher gesagten und der weiter unten noch festzustellenden 
geringen entwicklungsstufe der preußischen wie der polnischen Wirtschaft im 
15. Jahrhundert, aber auch der oben genannten produktions- und exportzahlen 
steht zu vermuten, dass einmal mehr der tatsächliche umfang der handelsverbin-
dungen in der mitte zwischen beiden extremen zu suchen ist. Krannhals führt 
denn auch die Konflikte um die stapelplätze und niederlagen in bromberg, nessau 
und dibau bzw. Thorn auf der gegenseite an und die proteste der preußischen 
städte gegen den unmittelbaren polnischen danzighandel in der ersten hälfte des 
15. Jahrhunderts.169 es wird also deutlich, dass hier ein Warenverkehr entstand, 
dessen bedingungen noch ausgehandelt wurden.

Was den umfang des handels anbelangt, so ist der Forscher in der tat auf die 
erwähnte einzige quantitative Quelle angewiesen: die sogenannten Weichselzollbü-
cher im danziger staatsarchiv.170 oesterreich, simson und Krannhals171 haben diese 
Quelle bereits in ihren studien angeführt. ihre maßgebliche und ausführlichste 

163 vgl. Krannhals: rolle der Weichsel, s. 100.
164 vgl. ebd., s. 106 ff.; ebenso böhnke: binnenhandel des deutschen ordens, s. 62.
165 vgl. smolarek: gdansk, s. 239.
166 vgl. biskup: handelsbeziehungen, s. 2.
167 vgl. stark: lübeck und danzig, s. 90.
168 vgl. czaja: strefa bałtycka, s. 236.
169 vgl. Krannhals: rolle der Weichsel, s. 104 ff.
170 apg 300,19/2.
171 oesterreich: handelsbeziehungen; simson: danzig sowie Krannhals: rolle der Weichsel.
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auswertung und darstellung erfolgte jedoch in den 50er-Jahren des 20. Jahrhun-
derts durch marian biskup.172 biskup schildert detailliert den entstehungszusam-
menhang der Quelle im 13-jährigen Krieg, in dem die preußischen städte sich 
auf den gemeinsamen schutz ihrer Weichselschifffahrt einigten. in danzig oder 
Thorn wurden die schiffe und Flöße zu Flotten gesammelt, um sie in begleitung 
bewaffneter schiffe möglichst sicher an den noch in den händen des nun verfein-
deten deutschen orden befindlichen burgen vorbeizuführen.173 zur bestreitung 
der Kosten für diese aufwändigen unternehmungen musste von den befrachtern 
ein recht hohes „leidegeld“ entrichtet werden,174 das ab 1459 in danzig eingezogen 
und über dessen entrichtung sowie über die ein- und ausgeführten Waren buch 
geführt wurde.175

allerdings gilt es zu betonen, dass die listen nur diejenigen schiffe erfassen, 
die nach danzig fuhren, nicht aber die, die über die nogat richtung marienburg 
und elbing abbogen. auch sind möglicherweise nicht alle Flöße erfasst worden.176 
nichtsdestotrotz können die erhaltenen listen für die Jahre 1463–1465 einen ein-
druck vermitteln über die menge an getreide, die mindestens aus polen in rich-
tung danzig geführt wurde.

verzeichnet wurden insgesamt zehn Flotten, von denen eine im Jahr 1463, fünf 
im Jahr 1464 und vier 1465 die Weichsel abwärts von Thorn in richtung ostsee 
fuhren. insgesamt 346 schiffe wurden so erfasst. die für diese studie angefertigte 
analyse der in der Quelle enthaltenen getreidemengen ergab folgendes resultat 
(s. tabelle 2.22):177

Import [l.] Roggen Weizen Gerste Hafer Mehl Malz Gesamt

1463 232,0 6,5 20,5 – – – 259,0

1464 1.812,4 4,5 308,6 12,0 31,4 – 2.168,9

1465 1.434,2 14,6 534,3 8,4 10,2 – 2.001,7

Gesamt 3.478,6 25,6 863,4 20,4 41,6 – 4.429,6

Tabelle 2.22: Über die Weichsel nach Danzig geführtes Getreide, Mehl und Malz  
nach den Weichselzollbüchern [in Last]

172 biskup: handel wiślany.
173 vgl. biskup: handel wiślany, s. 158 ff.
174 das leidegeld betrug laut biskup 1 m./l.; vgl. ebd., s. 174.
175 vgl. ebd., s. 173.
176 vgl. ebd., s. 178.
177 davon abweichend gibt biskup an: für 1463: 275 l. 10 scl. getreide (er differenziert nicht 

zwischen einzelnen sorten) und kein mehl; für 1464: 2.185 l. 26 scl. getreide und 20,5 l. 
17 scl.; für 1465: 2.285,5 l. 13 scl. getreide und 12 l. 40 scl. mehl. mein betrag ist also in 
allen Fällen geringer. auch die tendenz weicht ab: 1465 wurde bei biskup mehr, laut dieser 
studie weniger getreide transportiert als 1464; vgl. biskup: handel wiślany, s. 176.
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diese mengen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen, z. t. von biskup datier-
ten Flotten (s. tabelle 2.23)178:

sowohl 1464 als auch 1465 wurde die größte getreidemenge im Frühjahr bzw. 
Frühsommer ausgeführt, was ein durchaus verblüffendes ergebnis ist, würde man 
doch den höhepunkt der transporte im spätherbst erwarten. vermutlich erreicht 
die polnische ernte die stadt Thorn nicht rechtzeitig, um noch vor dem zu befürch-
tenden zufrieren oder niedrigwasser der Weichsel danzig zu erreichen. schließ-
lich war mit einem vier- bis sechswöchigen transport zu rechnen.179 die letzten 
schiffe verließen mitte/ende november Thorn. bis dahin war das getreide wohl 
noch nicht eingetroffen, das nach der ernte erst gedroschen und getrocknet werden 
musste. erst im Frühjahr, mit höherem Wasser fuhren die schiffe und Flöße los.

gerade im vergleich zu den ausfuhrregistern der pfahlkammer wird deutlich, 
dass nur sehr wenig Weizen, und wenn dann nur zum Frühjahr, aus polen einge-
führt wurde. der exportierte Weizen stammte also mehrheitlich aus preußen selbst. 
gerste dagegen tritt in größeren mengen aus der Quelle hervor, während malz als 
verarbeitungsprodukt gar nicht mitgeführt wurde. auch mehl wurde eher selten 
transportiert.

marian biskup konnte für seine studie die vorliegenden zahlen des Weichsel-
verkehrs nur mit den von lauffer für 1490–1492 erarbeiteten danziger exportzah-
len vergleichen. trotz der großen diskrepanz zwischen diesen mengen schloss er 
auf einen großen anteil polnischen getreides an diesen exporten, da in anderen, 

178 vgl. ebd., s. 175.
179 vgl. biskup: handel wiślany, s. 171.

Flotte Termin Roggen Weizen Gerste Hafer Mehl Malz Gesamt

I 1463 232,0 6,5 20,5 – – – 259,0

II 1464 213,1 – 21,5 3,0 – – 237,6

III 1464 April 19 707,7 4,5 27,5 – 7,3 – 747,0

IV 1464 437,9 – 37,8 – 10,0 – 485,7

V 1464 nach September 29 225,7 – 221,8 – 8,5 – 456,0

VI 1464 228,0 – – 9,0 5,5 – 242,5

VII 1465 um Juni 27 1.047,4 14,6 269,5 8,4 9,5 – 1.349,4

VIII 1465 September 26 82,4 – 34,2 – – – 116,6

IX 1465 November 10 135,4 – 76,5 – 0,7 – 212,6

X 1465 November 19 169,0 – 154,2 – – – 323,2

Gesamt 3.478,6 25,6 863,5 20,4 41,5 – 4.429,6

Tabelle 2.23: Über die Weichsel nach Danzig geführtes Getreide, Mehl und Malz nach Flotten [in Last]
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nicht von Krieg beeinträchtigten Jahren sicher größere mengen als das im Weich-
selzollbuch dokumentierte minimum exportiert worden seien.180 

Für das letzte drittel des 16. Jahrhunderts schätzte Wyczański die polnische 
gesamtproduktion auf 600.000 t getreide, von dem etwa ein zehntel für den 
export bestimmt gewesen sei.181 demnach wären im 16. Jahrhundert um die 
26.000 last getreide über die Weichsel nach polen gekommen. von den Werten 
der 60er Jahre des 15. Jahrhunderts bis zu diesen sechsmal höheren Werten war also 
noch ein sehr weiter Weg.

diagramm 2.18 stellt alle in diesem abschnitt vorgestellten zahlen zum dan-
ziger ex- und import zur see sowie zum Weichseltransport von Thorn richtung 
danzig für die vier hauptsächlich exportierten produkte roggen, Weizen, gerste 
und mehl dar. betrachtet man die zahlen der Weichselzollbücher in diesem 
zusammenhang und nicht nur im vergleich zu 1490 und 1492, ist ihre zahl 
durchaus eindrucksvoller. sehr deutlich übertrafen diese mengen die seeseitigen 
importe in mangeljahren. und im vergleich zu den Jahren 1471 und 1475 stellen 
sie die hälfte bis zwei drittel der exportierten mengen dar. in den 60er und 70er 
Jahren des 15. Jahrhunderts könnte das durchaus regelmäßig so gewesen sein. Wie 
die verhältnisse in den späteren Jahren größerer exporte waren, kann aufgrund der 
vorliegenden zahlen nicht geklärt werden.

180 vgl. biskup: handel wiślany, s. 178.
181 vgl. schmidt, christoph: leibeigenschaft im ostseeraum. versuch einer typologie. Köln; 

Weimar; Wien 1997, s. 74 ff.
































































































































































































   

   

   










Diagramm 2.18: Vergleich der Export- und Importmengen zur See und auf der Weichsel  
im 15. Jahrhundert
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in polen selbst wurde dieses exportgetreide nach biskup vor allem um die 
städte bromberg und nessau, sowie in den regionen Kujawien, großpolen und 
dem dobriner land angebaut. der handel mit diesem Korn nach Thorn und 
 danzig wurde zunächst vor allem von preußischen Kaufleuten organisiert.182

2.3.4 zusammenFassung

insgesamt erweisen sich genauere aussagen zur herkunft des exportgetreides als 
schwierig, insbesondere, was genaue relationen anbelangt. insgesamt ist sich hier 
der position czajas beizupflichten, dass die mehrheit der exportierten Ware bis etwa 
zur mitte des 15. Jahrhunderts wohl aus preußen selbst, und zwar vor allem aus den 
westlichen gebieten preußens stammte. die leistungsfähigkeit der landwirtschaft 
dieser regionen ist jedoch ebenfalls nicht ohne Weiteres einzuschätzen, scheint 
aber durchaus ausreichend gewesen zu sein. allerdings kam es auch hier, zumal in 
Kriegszeiten, zu ernteausfällen, so dass in manchen Jahren getreide in größeren 
mengen zur see importiert wurde aus den wendischen städten, livland und skan-
dinavien. ein gewisser teil stammte schließlich auch aus polen und kam über die 
Weichsel nach danzig – bis zu einem drittel der exporte guter Jahre konnten hier 
als Weichselimporte festgestellt werden. der anteil des ordens an diesem handel 
dürfte insgesamt geringere gewesen sein als angenommen. insbesondere im Fern-
handel ist der deutsche orden zumindest in unseren Quellen nur wenig vertreten. 
der orden fungierte wohl eher als ein akteur unter vielen und war vor allem an 
umverteilung und versorgung beteiligt.

diese details ergeben folgendes bild vom binnenhandel mit getreide als 
vo raussetzung für den export: Über die längste zeit wurde vor allem preußisches 
getreide über danzig exportiert; im letzten drittel des 15. Jahrhunderts fand eine 
zunehmende spezialisierung auf roggen statt im export, die sich auch auf Korn 
aus polen stützte. insgesamt ist auch aus sicht von anbau und getreidebeschaffung 
keinesfalls von einem ununterbrochenen netto-exporteur auszugehen.

182 vgl. biskup: handel wiślany, s. 194 f.





3 getreidepreise

die ältere Forschung hat zur ermittlung von phasen der teuerung bei getreide 
vor allem chroniken und deren wiederkehrende Klagen über hohe getreidepreise 
 herangezogen. auch erhaltene briefe mit anfragen auswärtiger herrscher wegen 
einer gesonderten getreideausfuhr trotz eines geltenden exportverbots, wie auch 
ganz allgemein die für getreide erlassenen ausfuhrverbote aus preußen dienten als 
indizien für teuerung.1 all diese in den Quellen überlieferten nachrichten haben 
allerdings eines gemeinsam: sie beschreiben ausnahmesituationen. und in der 
regel können die ursachen für die darin beschriebenen teuerungen zunächst nur 
vermutet werden; die naheliegendste und daher in der Forschung häufig ge äußerte 
vermutung ist die einer vorangegangenen missernte aufgrund von schlechten Wit-
terungsbedingungen oder unwettern. ziel der erstellung einer geschichte der 
preußischen getreidepreise muss also vor allem die ermittlung des normalfalls 
sein, welche sich eher aus verwaltungs- und Wirtschaftsquellen herauslesen lässt.

eine solche preisgeschichte für preußisches getreide soll hier drei verschiedenen 
zwecken dienen:
1.  sie soll auf möglichst breiter Quellengrundlage preisreihen versammeln und der 

weiteren Forschung zur verfügung stellen.2

2.  die ermittelte preisentwicklung kann, über einen längeren zeitraum verfolgt, 
als skala dienen, die andere, isolierte Werte, wie die im vorangehenden teil der 
arbeit präsentierten, einzuordnen erlaubt. denn geht man davon aus, dass der 
preis u. a. auch die Konjunkturverläufe im agrarbereich widerspiegelt, so wird 
es anhand einer preiskurve möglich beispielsweise die einzelnen exportzahlen 
für das 15. Jahrhundert in ihrer höhe und Übertragbarkeit auf andere Jahre 
einzuschätzen.

3.  aufgrund der preisentwicklung in preußen kann ein vergleich mit derjenigen 
anderer länder, vornehmlich Westeuropas, vorgenommen werden. die paral-
lelität (oder divergenz) von entwicklungskurven kann als indiz für die integ-

1 geradezu „klassisch“ sind in dieser hinsicht: naudé: getreidehandelspolitik i, s. 217 ff. und 
262 ff. oder auch semrau: getreidehandel, s. 19 ff.

2 die bislang in der literatur verfügbaren preise für das preußen des 15. Jahrhunderts bezie-
hen sich in der regel nur auf einzelne Jahre oder sind auf kaum nachvollziehbarer Quellen-
grundlage entstanden. so zum beispiel carsten: entstehung preußens, s. 288 ff.; Waschin-
ski, emil: die münz- und Währungspolitik des deutschen ordens in preussen, ihre 
historischen probleme und seltenen gepräge. göttingen 1952 (der göttinger arbeitskreis, 
veröffentlichungen 60.), s. 179 f.; böhnke: binnenhandel des deutschen ordens, s. 52 ff. 
und böhnke, Werner: der binnenhandel der großschäffereien des deutschen ordens 
Königsberg und marienburg um 1400. dissertation, universität hamburg 1960, s. 42 ff.; 
hirsch: danzig, s. 249; maass: handel, s. 106; naudé: getreidehandelspolitik i, s. 257 
und 271 ff. oder sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 194 u. v. a. auch volckart: münzpolitik, 
s. 445 ff., der nur preise ab 1465 wiedergibt, stellt nur eine reihe einzelner Jahre zusammen.
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ration zweier märkte und damit für die intensität des wechselseitigen handels 
dienen.3

um sich diesen aufgaben zu nähern, werden im Folgenden zunächst die einzelnen 
ermittelten preisreihen vorgestellt.4 im anschließenden vierten teil der arbeit wer-
den die preise zusammen mit anderen ergebnissen, insbesondere was den export 
anbelangt, betrachtet und bewertet werden. zuvor seien jedoch die grundlagen der 
Forschung zu getreidepreisen erläutert, die zugrunde liegenden Quellen vorgestellt 
sowie die wesentlichen methodischen erklärungen zur preisermittlung und zum 
umgang mit den Werten gegeben.

marie-Jeanne tits-dieuaide hat in exemplarischer Weise die Faktoren, die die 
getreidepreisbildung beeinflussen können, behandelt.5 als solche führt sie auf: 
auf seiten des angebots die menge der ernte, ggf. des importes, die vorratshaltung 
oder lagerung von getreidemengen sowie die spekulation. auf nachfrageseite sind 
solche Faktoren die elastizität der nachfrage, die bevölkerungsentwicklung, das 
niveau von beschäftigung bzw. arbeitslosigkeit in der bevölkerung, nachfrage-
bewegungen zwischen den verschiedenen getreidesorten sowie das durchdringen 
von „neuigkeiten“ zu den agierenden personen und ggf. deren reaktionen darauf. 
zudem führt sie noch den allgemeinen Faktor transportkosten an, der auf bei-
den seiten den ausschlag gibt, sowie die Frage von geldmenge und -zirkulation.6 
dabei kann eine vielzahl dieser Faktoren, so tits-dieuaide selbst, für das späte 
mittelalter nicht in den Quellen nachvollzogen werden. der einfluss von nach-
richten auf das Kaufverhalten der menschen oder das beschäftigungsniveau sind 
etwa kaum zu ermitteln.

3 durch handel zwischen zwei märkten findet ein ausgleich zwischen den preisen an beiden 
orten statt. so zeigen preisdifferenzen, dass möglichkeiten von arbitrage zwischen den 
märkten nicht genutzt wurden, dass also mangelnde integration bestand. abel stellt einen 
solchen ausgleich durch handel zwischen ost- und Westeuropa in Frage, vgl. abel: agrar-
krisen, s. 29, anmerkung 8.

4 die der analyse zugrunde liegenden preistabellen sind dieser arbeit als anhang beigegeben, 
abschnitt 5.1.11.

5 eine regelmäßige Festsetzung oder regulierung der getreidepreise kann für preußen ausge-
schlossen werden. in allen betrachteten Quellen findet sich lediglich ein einzelner hinweis 
darauf. im Jahr 1433 wurde in danzig aufgrund großer teuerung der preis für brotge-
treide – allerdings auf recht hohem niveau – festgesetzt; vgl. ss rer pruss, iv, s. 354 ff. vgl. 
auch bogucka, maria: z zagadnień spekulacji i nadużyć w handlu żywnością w gdańsku w 
Xv–Xviii wieku. in: zapiski historyczne 27 (1962), s. 7–22, hier: s. 15 f., die beschreibt, 
dass ab dem 14. Jahrhundert preise für brot in abhängigkeit vom getreidepreis festgelegt 
wurden, um die auswirkungen von getreideteuerung zu mindern. der getreidepreis selbst 
wurde jedoch nicht obrigkeitlich vorgegeben. dasselbe vorgehen bei der preissetzung für 
gefertigte produkte und eben nicht der rohstoffe beschreibt böhnke: binnenhandel des 
deutschen ordens, s. 45.

6 tits-dieuaide: Formation, s. Xvi f.
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Für preußen sind die Faktoren nachfrage und angebot aber nicht nur auf das 
inland bezogen. die nachfrage auf den zielmärkten und der export von getreide 
dorthin wirkte sich auch auf das angebot in preußen selbst aus und beeinflusste 
damit auch die binnenländischen preise. die zahlreichen gesuche um ausfuhr-
verbote mit dem hinweis auf teuerung im eigenen land zeugen von eben diesem 
mechanismus.7 Während tits-dieuaide die validität ihrer Theorie hinsichtlich der 
relevanz der genannten einflussfaktoren für die preisbildung prüfte, soll dieser ein-
fluss im rahmen der vorliegenden arbeit bereits als gegeben angenommen werden.

die vielzahl der aufgeführten möglichen einflussfaktoren zeigt deutlich, dass 
die gründe für eine bestimmte preisbewegung nicht endgültig festzustellen sein 
werden. man kann sich ihnen vielmehr nur nähern. monokausale erklärungen, 
etwa ausschließlich durch meteorologische gegebenheiten und daraus resultierende 
ernteschwankungen, sind sicherlich nicht ausreichend.

3.1 vorbemerKungen

3.1.1 Quellen

die suche nach dem genannten verwaltungsschriftgut als grundlage für die preis-
geschichte entpuppte sich für das preußenland als weitaus weniger ergiebig, als 
angesichts der großen bestände insbesondere des danziger staatsarchivs wie auch 
des historischen staatsarchivs Königsberg8 erhofft. optimal für die vorgenommene 
analyse wären selbstverständlich preisreihen aus ein und demselben Kontext, deren 
entwicklung sich über den untersuchten zeitraum verfolgen ließe. Für preußen 
sind derartige preisreihen aus der rechnungsführung von städtischen einrichtun-
gen oder Klöstern, wie wir sie beispielsweise aus Westeuropa kennen,9 so gut wie 
nicht zu finden. dennoch gibt es zwei, wenn auch zum teil lückenhafte, reihen 
von Werten für getreide, die zumindest teile des 15. Jahrhunderts abdecken. die 
umfangreichere preisreihe entstammt einer serie von rechnungen aus dem Thorner 
staatsarchiv: die Thorner mühlmeister pflegten teile des aus den mühlen erhalte-
nen metzkornes zu verkaufen und hinterließen von diesen transaktionen eine – 
zum teil im Wochenrhythmus aufgelistete – amtsbuchführung.10

in ähnlicher Weise kann eine andere kontextuell zusammenhängende liste von 
Wertangaben für getreide auskunft über preisschwankungen geben: aus verschie-

 7 solche anfragen bei ständetagen sind dokumentiert in acten der ständetage preußens unter 
der herrschaft des deutschen ordens. 5 bände hrsg. von max töppen. leipzig 1878–86; 
unter anderem in den akten bd. i, nr. 313 von 1422, nr. 512 von 1434; bd. ii, nr. 38 von 
1438, nr. 54 von 1438, nr. 65 von 1439.

 8 heute die XX. hauptabteilung des geheimen staatsarchivs preußischer Kulturbesitz zu ber-
lin.

 9 vgl. etwa die studie von tits-dieuaide, die aus einer vielzahl von preisreihen auswählen 
kann: tits-dieuaide: Formation, s. 4 ff.

10 apt, Katalog ii, Xvi-10, 22, 23, 25, 28.
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denen Kammerämtern der gebiete elbing und christburg11 liegen über einen län-
geren zeitraum zinsregister vor, die jeweils die abgeltung des zinses durch geld 
und Waren, unter anderem durch hafer, auflisten.12 hierbei wurde von der summe 
des zu entrichtenden geldzinses jeweils ein gegenwert für eine bestimmte menge 
abgelieferten hafers abgezogen.

neben diesen beiden reihen, die insbesondere die Jahre 1423–1451 (in den 
zinsverzeichnissen) bzw. 1454–1496 (in den mühlenrechnungen, mit einigen ein-
zelnen Jahren seit 1415) abdecken, wurde eine größere sammlung einzelner preis-
angaben aus einer großen zahl verschiedener Quellen erstellt: aus amts- und rech-
nungsbüchern, urkunden, schadenslisten, rezessen usw. der jeweilige inhaltliche 
und geographische Kontext der zusammengetragenen preisangaben wurde dabei 
immer dem Wert beigestellt, die Werte entsprechend gruppiert und ausgewertet. 
auf diese Weise konnte zumindest für die haupthandelssorten roggen und Weizen 
eine vielzahl von Wertangaben ermittelt werden. die jährliche auflistung dieser 
Werte enthält jedoch nach wie vor einige lücken und ist für die verschiedenen 
Jahre unterschiedlich „dicht“. Für bestimmte Jahre, für die eine spezielle Quelle 
vorliegt, wie etwa das danziger pfundzollbuch für 1409,13 haben wir dutzende von 
an gaben, andere sind lediglich durch einen beleg oder gar nicht vertreten. auch 
die angabe darüber wurde den errechneten durchschnittspreisen beigestellt.14 trotz 
der nötigen einschränkungen und methodischen schwierigkeiten bei der nutzung 
dieser „gemischten preisreihe“ ist sie notwendig, um die lücken möglichst weit-
gehend zu schließen, die zwischen den beiden „tatsächlichen reihen“ bestehen. 

rolf sprandel hat die Frage gestellt, wie dicht und gleichartig eine preisreihe sein 
müsse, um über preistendenzen „auskunft zu geben und nicht nur durch Überliefe-
rungszufälle in die irre zu führen“.15 nun ist die vorgenommene sammlung sicher-
lich keine preisreihe im eigentlichen sinn, muss deshalb aber umso mehr gewisse 
grundanforderungen erfüllen. ein „in-die-irre-Führen“ muss und kann vermieden 
werden: erstens dadurch, dass große teile der preissammlung (nämlich die Jahre 
1423–51 und 1451–94) parallel zu den beiden anderen preisreihen verlaufen und 
damit abgeglichen werden können, und zweitens durch den kritischen umgang mit 

11 im einzelnen sind dies die Kammerämter preußisch holland, morungen, mühlhausen, lie-
benstadt und tolkemit.

12 gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oF 200 b i und ii.
13 das danziger pfundzollbuch von 1409 & 1411 hrsg. von stuart Jenks. trier 2006 (digitale 

Quellen zur hansischen geschichte 1 = cd-rom in: hansische geschichtsblätter 124.).
14 siehe dazu die methodischen erläuterungen im betreffenden abschnitt 3.2.3.1.
15 sprandel, rolf: die spätmittelalterliche Wirtschaftskonjunktur und ihre regionalen deter-

minanten. Forschungsüberblick und neue perspektiven. in: Kellenbenz, hermann und pohl, 
hans (hrsg.): historia socialis et oeconomica. Festschrift für Wolfgang zorn zum 
65. geburtstag. stuttgart 1987 (vierteljahrsschrift für sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
beihefte 84.), s. 168. nach seiner einschätzung hängt die antwort auf diese Frage von der 
parallelüberlieferung ab, die es zu der betreffenden preisreihe gibt; vgl. sprandel: Wirt-
schaftskonjunktur, s. 169.
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den einzelnen preisangaben und ihrem Kontext sowie großer sorgfalt insbesondere 
beim zusammenfassen von verschiedenen preisen.

die diagramme 3.1 und 3.2 veranschaulichen die numerische verteilung von 
insgesamt 5.227 Wertangaben über den untersuchungszeitraum hinweg. sie ent-
halten die preise aus allen reihen: den mühlenrechnungen, den zinsrechnungen 
und aus der preissammlung.























                

















Diagramm 3.1: Anzahl der Wertangaben nach Getreidesorten 1400–1450























                

















Diagramm 3.2: Anzahl der Wertangaben nach Getreidesorten 1451–1499
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sehr deutlich ist zu sehen, dass nach einer sehr gut dokumentierten phase im 
ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts16 erst wieder um 1470 eine vergleichbar 
dichte Überlieferung von Wertangaben vorliegt.17 danach und dazwischen gibt es 
immer wieder phasen, aus denen wenige oder keine angaben vorliegen. zu berück-
sichtigen ist dabei auch die völlig unterschiedliche Überlieferungslage für die ver-
schiedenen sorten, die das diagramm ebenfalls darstellt: so erscheinen roggen und 
hafer als die „zuverlässigsten“ sorten hinsichtlich der preisanalyse, da sie am besten 
belegt sind.

die sammlung solcher einzelwerte in tabellenform und die umwandlung 
der Quellentexte in „datensätze“ stellt eine gewisse versuchung für den Forscher 
dar, sich in umfangreichen rechenoperationen und statistischen auswertungen zu 
ergehen. die darstellung der ausgesprochen großen unterschiede hinsichtlich der 
anzahl der zugrunde liegenden Werte pro Jahr und ihre so unterschiedliche her-
kunft lässt jedoch erkennen, dass größere rechenoperationen lediglich zu großer 
intransparenz bezüglich der Frage führen würden, wie belastbar einzelne ergeb-
nisse tatsächlich sind, was die jeweilige Quellengrundlage für einzelne Werte ist 
und wie demnach die gegebenen interpretationen einzuordnen sind. in dieser stu-
die soll daher der transparenz der vorrang eingeräumt werden: die analyse der 
preise erfolgt lediglich auf grundlage des arithmetischen mittelwerts einzelner 
preisangaben,18 wobei diese einzelwerte und ihre jeweilige anzahl mit den mittel-
werten in graphischen darstellungen dargestellt werden (sofern dies nicht zu lasten 
der verständlichkeit der diagramme geht). ziel der transparenten darstellungs-
weise ist es vor allem, die tatsächliche belastbarkeit einzelner ergebnisse für den 
leser einschätzbar zu machen.

16 diese gute Quellenlage gründet vor allem auf einer ganzen reihe von amtsbüchern des 
deutschen ordens vom anfang des 15. Jahrhunderts: das marienburger Konventsbuch 
1399–1412 hrsg. von Walter ziesemer. danzig 1913; nowa Księga rachunkowa starego 
miasta elbląga 1404–1414. novus liber rationum veteris civitatis elbingensis, 2 bde. 
hrsg. von markian pelech. Warschau 1985 (towarzystwo naukowe w toruniu, Fontes 
72–73.); schuldbücher; Księga rachunkowa urzędów rybickich komturstw malborskiego i 
dzierzgońskiego 1440–1445. liber rationum magistrorum piscaturae commendarum 
ma rienburgensis et christburgensis hrsg. von zenon hubert nowak and Janusz tandecki. 
thorn 1997 (towarzystwo naukowe w toruniu, Fontes 82.); tb.

17 vor allem die thorner mühlenrechnungen sind für diese hohe zahl von Wertangaben ver-
antwortlich. aber auch einige rechnungen aus dem danziger staatsarchiv stammen aus den 
70er-Jahren, so eine rechnung des elbinger heilig-geist-spitals, apg 369,1/2439, und 
eine rechnung des mühlamtes ebenfalls aus elbing, apg 369,1/2661.

18 der median, also der mittlere Wert der nach ihrer größe sortierten einzelwerte, wäre hier 
eventuell besser geeignet, da er weniger anfällig gegen extreme Werte ist. allerdings ist seine 
ermittlung in einer vielzahl von Jahren, in denen lediglich ein oder zwei Werte vorliegen, 
nicht möglich. auch bei einer zahl von drei, vier oder fünf Werten liefert der median ein 
eher zufälliges ergebnis. daher wurde durchgängig dem arithmetischen mittel der vorzug 
gegeben.
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3.1.2 vergleichbarKeit

der geschilderten vielfalt der Quellen gilt es methodisch beizukommen. nicht nur 
die vergleichbarkeit der Werte über die zeit hinweg, sondern auch die hinsicht-
lich ihres räumlichen und situativen Kontextes gilt es zu beachten. dazu wird die 
trennung zwischen den vorgestellten drei verschiedenen Komplexen von Wertan-
gaben in der untersuchung aufrechterhalten (mühlenrechnungen, haferzins und 
preissammlung), um der information über deren Kontext rechnung zu tragen. das 
problem der vergleichbarkeit stellt sich daher in besonderer Weise für die aus ver-
schiedenen Quellen zusammengestellte preissammlung.

insbesondere der inhaltliche bzw. situative Kontext, dem die preisangabe ent-
stammt, ist hier zu beachten: handelt es sich um einen ein- oder verkaufspreis, 
um einen preis, der einem zwischenhändler oder aber einem erzeuger gezahlt 
wurde? geht es um preise aus dem einzel- oder dem großhandel? Werden tat-
sächlich gezahlte marktpreise genannt, oder handelt es sich um irgendwie ge artete 
preissetzungen (wie etwa den durch den orden benannten gegenwert von als zins 
entrichtetem getreide)? eine vielzahl von angaben stammt zudem nicht aus rech-
nungen, sondern aus aufzeichnungen über „selbstauskünfte“ von getreidekaufleu-
ten im Kontext von zollerhebung19 oder schadenersatzforderungen.20 auf weitere 
Faktoren, die die vergleichbarkeit von preisen einschränken können, haben ger-
hard und Kaufhold in ihrer edition von preisen für nahrungsmittel im vor- und 
frühindustriellen deutschland21 hingewiesen: zum einen spielte sicherlich auch bei 
getreide die wechselnde Warenqualität eine rolle, die sich aufgrund unterschied-
licher Witterungs- und bodenverhältnisse sowie der gegebenheiten bei lagerung 
und transport ergeben konnte (größere oder kleinere Körner, feuchtes oder gut 
getrocknetes getreide).22 zum anderen konnte auch die anwendung von Waren-
maßen variieren. Für preußen herrschte zumindest hinsichtlich des gebrauches 
von hohlmaßen (scheffel und last) einheitlichkeit durch die verwendung des 
Kulmer scheffels im ganzen land.23 doch kann man davon ausgehen, dass dieses 

19 so die preisangaben aus dem danziger pfundzollbuch von 1409: danziger pfundzollbuch; 
und den Weichselzoll- und den pfahlkammerbüchern ebenfalls aus danzig: apg 300,19/2 
bzw. 1 und 3–8.

20 eine vielzahl von schadenslisten, vornehmlich im Kontext von auseinandersetzungen mit 
dänemark und england, ist in editionen und unediert in archiven überliefert. in diese 
arbeit wurden einbezogen: hr ii, 1, nr. 381, nr. 509, nr. 543; hub 7, 1, nr. 704, 767; 
apg 300,27/4 und 5; apg 300 d 13 nr. 78; apg 300 d 18 nr. 3 sowie apg 300,r/F 3.

21 gerhard, hans-Jürgen und Kaufhold, Karl heinrich: preise im vor- und frühindustriellen 
deutschland. grundnahrungsmittel. göttingen 1990 (göttinger beiträge zur Wirtschafts- 
und sozialgeschichte 15.).

22 vgl. ebd., s. 5.
23 diese Festlegung wurde unter anderem auf einem städtetag zu marienburg im Jahr 1402 

getroffen: asp i, nr. 63 bzw. hr i, 5, nr. 99. vgl. dazu auch Witthöft, harald: scheffel 
und last in preußen. zur struktur der getreidemaße seit dem 13. Jahrhundert. in: blätter 
für deutsche landesgeschichte 117 (1981), s. 335–372, hier: s. 340 ff.
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maß immer in gleicher Form gebraucht wurde? Wurde gestrichen oder gehäuft 
gemessen, geschüttet oder gerüttelt?24 in hinblick auf die maße ergibt sich zudem 
das problem der umrechnung von hohlmaßen in gewichtsmaße, sofern anga-
ben in beiden arten von maßeinheiten vorliegen. verschiedene historiker haben 
sich bemüht, das gewichtsäquivalent für hohlmaße zu errechnen.25 diese angaben 
unterliegen jedoch großen unsicherheiten und das gewicht der jeweiligen mengen 
dürfte je nach Korngröße und Feuchtigkeit des getreides durchaus sehr geschwankt 
haben.26 in der vorliegenden untersuchung finden daher lediglich preisangaben für 
in hohlmaßen angegebene mengen berücksichtigung – diese machen (außer bei 
der Ware mehl) ohnehin die mehrheit der angaben aus.

selbstverständlich lassen sich alle diese unsicherheiten, insbesondere diejenigen, 
die in den Quellen gar nicht dokumentiert werden, wie etwa der unterschiedliche 
gebrauch von maßen, auch nicht aus den aufzulistenden Wertangaben „heraus-
rechnen“. Über viele dieser Fragen fehlt schlicht und einfach eine entsprechende 
auskunft in den Quellen. daneben weisen gerhard und Kaufhold zurecht auch 
darauf hin, dass die veränderung der umstände, die auf dem jeweiligen markt 
herrschten, die vergleichbarkeit der preise beeinträchtigen konnte. sich ändernde 
verbrauchsgewohnheiten der Käufer, eine Wandlung in der zusammensetzung der 
angebotenen Waren, die möglichkeit ein gewisses (teureres) produkt im speiseplan 
durch ein anderes zu ersetzen usw. sind hier zu nennen;27 ähnliche Faktoren also, 
die auch tits-dieuaide für die preisbildung in betracht zieht und die sich eben-
falls unserer Kenntnis entziehen. auch um sie kann die zu leistende preisaufstel-
lung nicht bereinigt werden. gerhard und Kaufhold bemerken jedoch zu recht, 
dass, sofern mehrere preise für ein Jahr vorliegen und somit ein durchschnitts-
preis errechnet werden kann, diese Faktoren sich möglicherweise „ausmitteln“. 
sie sprechen in diesem zusammenhang von einem sogenannten „umfassenden 
marktpreis“.28 einem preis also, der den durchschnitt aus den preisen für verschie-
dene Qualitäten von Waren wiedergibt, der möglicherweise auch unterschiedliche 
verwendung von maßen einebnet und der im besten Fall großhandels- und einzel-
handelspreise ausmittelt. nach diesem prinzip soll auch hier vorgegangen werden. 
nichtsdestotrotz bleiben verschiedene Faktoren, die die analyse der Werte den-
noch unsicher machen. dies gilt es im gedächtnis zu behalten, wenn im Folgen-
den preisreihen vorgestellt werden. die tendenz, die die gesamte preisentwicklung 
aufzeigt, kann aber durchaus als orientierung dienen.

24 gerhard und Kaufhold: preise, s. 8.
25 allen voran harald Witthöft; vgl. u. a. Witthöft: scheffel, s. 359. aber z. b. auch: Wolf: 

tragfähigkeiten, s. 55; sowie Wächter u. a. in Wächter, hans: altpreußische scheffelgrößen. 
in: zeitschrift für agrargeschichte und agrarsoziologie 4 (1956), s. 30–43, hier s. 41.

26 zur unsicherheit der bestimmung von hohlmaßen vgl. dirlmeier: einkommensverhält-
nisse, s. 28.

27 gerhard und Kaufhold: preise, s. 4.
28 vgl. ebd., s. 5.
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auch die verschiedenen getreidesorten sowie die verarbeitungsprodukte mehl 
und malz gilt es selbstverständlich zu differenzieren. die ungleichen preisentwick-
lungen der sorten, die dabei zu erkennen sind, ergeben sich aus ihrer unterschied-
lichen Funktion: roggen und Weizen dienten vorwiegend als brotgetreide; sie 
stellten auch den allergrößten teil des exportierten getreides. Weizen, als die im 
anbau anspruchsvollere sorte, die zugleich das feinere, auch für erlesenere back-
waren geeignete mehl ergab, erzielte dabei den höheren preis. gerste hingegen 
diente überwiegend dem brauen von bier. Während diese drei sorten also vor allem 
für den menschlichen verzehr vorgesehen waren, diente hafer insbesondere als 
tiernahrung und sein preis verhielt sich nicht unbedingt parallel zu dem der drei 
hauptgetreidesorten. seine sonderstellung lässt sich auch in den Quellen erken-
nen: in amtsrechnungen des ordens wie auch städtischen rechnungen wird hafer 
am häufigsten zugekauft, die drei anderen sorten eher verkauft.29 offenbar konnte 
die versorgung der menschen aus dem eigenen anbau bestritten werden, die der 
pferde wurde durch zukäufe gewährleistet. im export taucht hafer dagegen gar 
nicht auf. sein geringer preis scheint einen Ferntransport dieser Ware unrentabel 
gemacht zu haben.

diese ersten bemerkungen zu den unterschieden zwischen den getreidesor-
ten werden angesichts der befunde noch weiter ausgeführt. die unterschiedliche 
nutzung der sorten, die dafürspricht, dass sie vorwiegend auf unterschiedlichen 
märkten – dem für nahrungsmittel bzw. dem für tierfutter – gehandelt wurden, ist 
aber ein wesentlicher aspekt bei der betrachtung der jeweiligen preisentwicklungen 
und kann, da die Widrigkeiten bei der produktion (missernten, Wetterkatastro-
phen, Kriegsschäden) wiederum alle sorten in ähnlicher Weise betroffen haben, 
eine grundlage für erkenntnisse über die gründe beispielsweise für auftretende 
teuerungen sein.

das problem der vergleichbarkeit der preisangaben über den verlauf eines Jahr-
hunderts hinweg wurde bislang ausgespart. um den veränderungen, denen der 
Wert des geldes über einen größeren zeitraum unterlag, gerecht zu werden, werden 
von historikern im Wesentlichen zwei methoden angewandt. die eine besteht in 
der umrechnung von preisen in das den jeweiligen in umlauf befindlichen münzen 
entsprechende silberäquivalent. die andere bedient sich zur ermittlung der Kauf-
kraft des geldes zu verschiedenen zeiten des diachronen vergleichs des gesamt-
preises der Waren in einem bestimmten gegebenen, sogenannten „Warenkorb“, der 
die grundlegenden lebenshaltungskosten zu einem festgelegten zeitpunkt abbilden 
soll.30 die probleme, die mit ersterer variante verbunden sind, wurden bereits ver-

29 vgl. beispielsweise die unten vorgestellten mühlenrechnungen des thorner mühlmeisters, 
Kapitel 3.2.1.

30 vergleiche etwa die in Kapitel 3.3 diskutierten arbeiten von Franzén und söderberg: spann-
målspriser; oder allen, robert c.: Wages, prices & living standards: the World-historical 
perspective. url: http://www.economics.ox.ac.uk/members/robert.allen/Wagesprices.
htm – besucht am 26.06.2010.
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schiedentlich erörtert: insbesondere die unklarheit darüber, in welcher münze ein 
bestimmter preis tatsächlich entrichtet wurde, sorgt hier für große unsicherheit. 
so waren nach einer münzfußsenkung noch zahlreiche ältere münzen in umlauf. 
Welcher Feingehaltswert wäre demnach der berechnung zugrunde zu legen – insbe-
sondere, da die jeweiligen preisangaben in der regel nur bestimmten Jahren, nicht 
aber genauen monaten oder tagen zugeordnet werden können?31

zudem scheint die Kopplung des münzwertes an die enthaltene silbermenge 
und damit letztlich an den preis der Ware silber, der durchaus schwanken konnte, 
die Frage der preisentwicklung noch zu verkomplizieren.32 obwohl diese vor-
gehensweise das silber als gleichbleibenden, vergleichbaren Wert suggeriert, schafft 
sie vielmehr eine schwer durchschaubare anbindung der Warenpreise an die wiede-
rum in preußischer münze auszudrückenden silberpreise, deren tragweite bislang 
noch nicht durchdrungen scheint. die argumentation von dirlmeier und anderen 
erscheint daher schlüssig: die Feingehaltsumrechnung empfehle sich lediglich für 
überregionale und langfristige vergleiche, da sie ansonsten zu noch größeren verzer-
rungen führen könnte als der vergleich der reinen nominalwerte.33 ebenso plädiert 
tits-dieuaide dafür, die schwankungen im geldwert als einen Faktor unter vielen 
zu betrachten, die die höhe des Warenwertes beeinflussen, und eine umrechnung 
des preises in sein silberäquivalent nur in besonderen Fällen vorzunehmen.34 dem 
soll auch hier gefolgt werden.

vor diesem hintergrund müsste nun die zweite genannte methode, die der 
Kaufkraftberechnung mit hilfe eines Warenkorbs, die entsprechend geeignetere 
sein. ihr allgemeiner nachteil besteht sicherlich in dem extrem hohen aufwand, 
da sie der ermittlung einer vielzahl von preisen für verschiedene produkte zu 
verschiedenen zeitpunkten bedarf. Für eine studie zu den getreidepreisen ergibt 
sich jedoch ein sehr viel gravierenderes problem: selbst bei günstigster schätzung 
machen die getreideprodukte 40–50 % der lebenshaltungskosten aus.35 eine 

31 eine ausführliche diskussion dieser Frage bietet dirlmeier: einkommensverhältnisse, 
s. 28 ff.; s. auch abel: agrarkrisen, s. 290 f. zudem nimmt volckart zur Frage der identifi-
zierbarkeit spezieller münzen stellung: volckart: münzpolitik, s. 446.

32 eine zusammenstellung der silberpreisentwicklung in preußen findet sich bei volckart: 
münzpolitik, s. 442 f. die veränderung der gold-silber-relation über die zeit liefert: 
dygo: münzpolitik, s. 56; vgl. dazu auch die bemerkungen bei volckart: münzpolitik, 
s. 96 ff. und 110 ff. sowie stark, Walter: untersuchungen zum profit beim hansischen han-
delskapital in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts. Weimar 1985 (abhandlungen zur 
handels- und sozialgeschichte 24.), s. 15, der betont, dass auch gold und silber keine 
invariablen einheiten sind.

33 vgl. dirlmeier: einkommensverhältnisse, s. 29 f.
34 vgl. tits-dieuaide: Formation, s. 22 ff. sie weist zudem darauf hin, dass diese umwandlung 

in den edelmetallgehalt der münzen bereits voraussetzt, dass eine vorgenommene münzre-
form einfluss auf die preisgestaltung hat, was sie anhand ihrer preisreihen jedoch nur in 
einem Fall für das ganze 15. Jahrhundert nachweisen kann.

35 dazu ausführlich dirlmeier: einkommensverhältnisse, s. 293 ff.
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bereinigung der vorzustellenden getreidepreise durch eine Kaufkraftberechnung, 
die überwiegend auf getreidepreisen basiert, ist methodisch aber natürlich mehr als 
problematisch. nach abwägung der vor- und nachteile der geschilderten metho-
den wurde für die vorliegende studie die beibehaltung der nominalpreise als am 
günstigsten erachtet. eine gegenüberstellung mit preisreihen für andere güter, 
wie sie sich der literatur entnehmen lassen, bzw. mit der von volckart ermittel-
ten entwicklung des allgemeinen preisniveaus in preußen36 kann jedoch für die 
nötige rückbindung an die allgemeine preußische preisentwicklung sorgen und 
hier möglicherweise vor falschen schlüssen bewahren. dabei werden alle preise in 
schillingen pro scheffel (sol./scl.) angegeben. dies geschieht aus drei verschiedenen 
gründen:
1.  das verhältnis des schillings zur mark war über das gesamte Jahrhundert immer 

gleich (im gegensatz zu den pfennigen).
2.  preisangaben erfolgen in den Quellen durchaus häufig in dieser einheit.
3.  die umrechnung von schilling pro scheffel in mark pro last ist ausgesprochen 

einfach, da sowohl schilling als auch scheffel jeweils ein sechzigstel der größe-
ren einheit ausmachen. der zahlenwert ist also bei beiden einheiten gleich; 
hinzu kommt, dass mark pro last ebenfalls eine sehr häufige darstellungsweise 
von preisen in den Quellen ist.

3.1.3 die preussische WÄhrung

die preisangaben der untersuchten Quellen werden in preußischer münze vor-
genommen. die preußische mark von 60 schillingen (bzw. 720 pfennigen) war 
die grundlage des Währungssystems. zu beginn des untersuchten zeitraums, 
um das Jahr 1400, waren schillinge37 und pfennige38 die kursierenden, tatsäch-
lich ausgemünzten einheiten. daneben rechnete man mit der mark (m.), dem 
Firdung (f.) sowie mit dem scot (sc.) (später auch halbscotern und vierchen).39 
diese grundeinheiten blieben über den gesamten zeitraum des 15. Jahrhunderts 
im Wesentlichen konstant. eine entscheidende – und für diese studie sehr rele-
vante – Änderung ergab sich jedoch durch eine münzreform des ordens im Jahr 
1416. der Feingehalt der preußischen schillinge war über die ersten Jahre des 
15. Jahrhunderts und im zuge der kriegerischen auseinandersetzungen drastisch 
gefallen: enthielten die solidi um die Jahrhundertwende noch je 1,26 g silber, so 

36 das preisniveau verschiedener lebensmittel in thorn von 1401–1540 stellte samsonowicz 
zusammen: samsonowicz, henryk: póżne średniowiecze miast nadbałtyckich. Warschau 
1968 (studia nad dziejami hanzy nad bałtykiem w Xiv–Xv w.), s. 256; das niveau der 
preise in ganz preußen stellt volckart für die Jahre bis 1454 in Form von diagrammen dar: 
volckart: münzpolitik, s. 89 und 115.

37 abgekürzt sol., nach lateinisch solidus.
38 abgekürzt d., nach lateinisch denarius.
39 das münzsystem gestaltete sich wie folgt: 1 m. = 4 f. = 24 sc. = 45 halbsc. = 60 sol. = 180 vr. 

= 720 d.; vgl. volckart: münzpolitik, s. 42.
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war der edelmetallgehalt bis zum Jahr 1414 auf ein drittel dessen gesunken und 
lag bei etwa 0,4 g je münze.40 der orden entschloss sich infolgedessen zu einer 
münzreform, die insbesondere dem ziel dienen sollte, seine zins- und mietein-
nahmen wieder zu erhöhen, denn die oft auf Jahre hinaus festgeschriebenen zinse 
und mieten wurden natürlich auch in der stark verschlechterten münze bezahlt. 
Wesentlicher bestandteil der münzreform war die ausgabe neuer, aufgewerteter 
schillingmünzen mit einem silbergehalt von ca. 0,9 g je münze. neben diesen 
neuen, sogenannten „guten schillingen“ blieben die alten, schlechteren münzen 
jedoch als „geringe schillinge“ in umlauf. offiziell sollten die beiden schillingsor-
ten im verhältnis 1 : 2 (gut : gering) gehandelt werden.41 dies war aber vermutlich 
nicht der Fall. vielmehr entwickelten sich beide münzsorten getrennt voneinander, 
sodass volckart sogar davon spricht, sie seien eher „wie zwei voneinander unabhän-
gige, parallel umlaufende Währungen“42 zu behandeln.

diese aufspaltung der schillingmünzen in zwei gruppen war vermutlich bis 
zum ende des 13-jährigen Krieges tatsächlich relevant. bereits 1460 kehrte man 
in dem teil preußens, der dem orden treu geblieben war, zum alten zählsystem 
zurück – allerdings mit schillingen zu 6 pfennigen. 1467 schließlich einigte man 
sich mit den ständen des preußen königlichen anteils auf den umlauf der Währung 
nach diesem system in beiden landesteilen. die guten schillinge aus der prägung 
nach 1416 waren fortan als 15-pfennig-stück, also gewissermaßen als scot-münze, 
in umlauf. die geringen schillinge zu 6 pfennigen waren von diesem zeitpunkt an 
die einzige kursierende schillingart.43

aus der geschilderten entwicklung im zeitraum zwischen 1416 und ende der 
1460er-Jahre ergibt sich, dass bei preisangaben aus dieser phase zunächst festge-
stellt werden muss, ob es sich bei den verzeichneten beträgen um gute oder geringe 
schillinge bzw. mark handelt. erstaunlicherweise findet sich in den bisherigen 
quantitativen studien zur preußischen Wirtschaft kaum ein hinweis auf diese pro-
blematik. Jürgen sarnowsky als der einzige, der das problem benennt, behilft sich 
mit der umrechnung der beträge im verhältnis 1 : 2, wie es ursprünglich vorge-
sehen war.44 samsonowicz problematisiert die Frage in seiner studie für die Jahre 

40 vgl. die tabelle bei volckart: münzpolitik, s. 435.
41 zum zweck der münzreform vgl. volckart: münzpolitik, s. 77 ff. das neue zählsystem 

ergab sich nach der reform wie folgt: 1 (gute) m. = 4 f. = 24 sc. = 60 gute sol. = 120 ger. sol. 
= 720 d. vgl. ebd., s. 87.

42 volckart: münzpolitik, s. 98.
43 vgl. ebd., s. 207 ff. zur einführung der guten schillinge als scot-münze vgl. ebd., s. 216. 

in der Folgezeit wurde nach dem system 1 m. = 4 f. = 24 sc. = 60 sol. = 360 (gute) pfennige 
gerechnet; vgl. ebd., s. 207. einzige Änderung bis zum ende des untersuchungszeitraums 
war die einführung von groschen im Jahr 1490 – dies ist für die vorliegende untersuchung 
jedoch kaum relevant, da die neuen münzen in den zugrunde liegenden Quellen keinen 
niederschlag fanden.

44 sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 12 f.
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nach 1454 gar nicht45 und Walter stark zitiert zwar beträge „geringen geldes“ aus der 
pisz’schen Kaufmannsrechnung,46 berücksichtigt diese besonderheit aber ansonsten 
nicht. dieser befund ist nicht verwunderlich, da sich das problem wohl vor allem 
bei quellenübergreifenden quantitativen studien stellt – außer der arbeit von sar-
nowsky liegt eine solche, wie bereits festgestellt,47 bislang für preußen nicht vor. 
Für diese untersuchung musste also eine methode gefunden werden, diesem prob-
lem beizukommen. die Feststellungen volckarts legen es nahe, preise in guter oder 
geringer Währung jeweils separat zu analysieren und sie eben nicht umzurechnen. 
dies fügt sich auch in das hier verfolgte prinzip möglichst großer transparenz bei 
der darstellung der preise ein. die probleme beginnen jedoch bereits einen schritt 
zuvor, denn die Feststellung, mit welcher münzart, gut oder gering, man es zu tun 
hat, ist nicht immer leicht. in der mehrzahl der Fälle fehlt in den Quellen eine 
explizite angabe darüber, welche schilling- oder marksorte verzeichnet wurde.

eine möglichkeit, diese einteilung vorzunehmen, ergibt sich auch aus den 
Quellen selbst, sofern dort einzelbeträge zu summen addiert oder multiplika-
tionen vorgenommen wurden. die anzahl von pfennigen, die bei einer solchen 
rechenoperation jeweils zu einem schilling zusammengefasst wurden (sechs oder 
zwölf pfennige), gibt dann auskunft darüber, welche schillingsorte der rechnung 
zugrunde lag. die arbeit an den Quellen ergab dabei, dass für eine solche ana-
lyse der summen tatsächlich lediglich pfennige herangezogen werden können. 
der oben aufgeführte münzfuß (1 m. gut = 4 f. = 24 sc. = 60 gute sol. = 120 ger. 
sol. = 720 d.) ließe vermuten, dass sich die geringe mark aus 12 scot bzw. 2 Fir-
dung zusammensetzt. auch diese einheiten sollten demnach in summen auf die 
münzart schließen lassen. das genaue nachvollziehen der summen und produkte 
ergab jedoch regelmäßig mark zu 360 d. und gleichzeitig zu 24 sc. es ist also davon 
auszugehen, dass die „recheneinheiten“ scot und Firdung, die in den Jahren bis 
1490 nicht als münzen geprägt wurden,48 in einem unveränderlichen rechnerischen 
verhältnis zu mark und schilling standen: 1 f. als 1/4 m. bzw. 15 sol.; 1 sc. als 1/24 m. 
bzw. 21/2 sol. der Feingehalt der münzen scheint dabei keinerlei rolle gespielt zu 
haben, wie dies auch bei der mark der Fall ist, die als einheit von 60 schillingen 
definiert ist und so ebenfalls als gute und geringe mark geführt wurde.49 es ist dem-
nach neben geringen schillingen und geringen mark auch von geringen scot und 
geringen Firdung auszugehen. belegen lässt sich das einerseits durch den angeführ-
ten umgang mit diesen einheiten bei addition und multiplikation, zum anderen 

45 samsonowicz: bürgerkapital, s. 24 ff.
46 stark: untersuchungen, s. 116.
47 vgl. Kapitel 1.2.
48 vgl. volckart: münzpolitik, s. 218; abgesehen natürlich von der oben geschilderten verwen-

dung der guten schillinge aus der zeit nach 1416 als scot-münzen.
49 vgl. ebd., s. 86.
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finden sich in der großen anzahl der Quellenbelege zwei nennungen von „scot 
gering“, die diese These stützen.50

nach sorgfältigem Quellenstudium mit blick auf ausdrückliche auszeichnung 
von beträgen mit „gut“ oder „gering“ und dem nachvollziehen der Übergänge 
zwischen münzeinheiten in summen und produkten bleibt jedoch immer noch 
eine vielzahl von Quellenbelegen, die auf diesem Wege nicht preisgeben, ob sie 
gute oder geringe münzen verzeichnen. eine zuordnung erfolgte für diese Quellen 
gemäß ihres zwecks auf der grundlage von zwei prämissen: zunächst ist davon aus-
zugehen, dass der zweck der münzaufwertung des Jahres 1416, die am ursprung 
des problems der guten oder geringen münzen stand, die anhebung der einnah-
men des deutschen ordens aus zins und miete war.51 zweitens ist bekannt, dass 
von den guten münzen jedoch einerseits nur sehr wenige geprägt wurden und ande-
rerseits diese wenigen zudem aufgrund ihres hohen silbergehalts häufig gehortet 
wurden, was schließlich zu einer starken verknappung der guten schillinge führte.52

beide annahmen erlauben eine hypothese darüber, welche Quellenart wohl 
welche münzart enthält. zinsrechnungen, wie das hier verwendete zinsverzeichnis 
oF 200 b i und ii, listeten vermutlich gute mark und schillinge auf: sie bilden 
im vorfeld festgelegte beträge ab, die zu gunsten des ordens sicherlich in guter 
münze erwartet wurden.53 Welche münzen oder Waren tatsächlich zu ihrer abgel-
tung genutzt wurden, war erst in zweiter linie wichtig, und diese wurden dann, 
wie das zinsverzeichnis es auch zeigt, auf die zu entrichtende summe in guten 
mark oder schillingen bezogen. dagegen ist davon auszugehen, dass diejenigen 
aufzeichnungen, die auf der grundlage tatsächlicher Kaufgeschäfte vorgenommen 
wurden, beträge in derjenigen münze enthalten, die den besitzer gewechselt haben 
dürfte: nämlich geringe schillinge und pfennige. die vorgenommene einteilung 
orientiert sich also am zweck der Quelle und ihrer Funktion. die validität dieser 
hypothese wird sich an den im Folgenden dargestellten ergebnissen der preisaus-
wertung erweisen. die jeweilige einordnung der Quellen wird im entsprechenden 
abschnitt vorgenommen.

3.1.4 zusammenFassung

bei der auswertung und anschließenden darstellung der ermittelten preise war 
also eines der hauptsächlichen ziele die erhaltung möglichst großer transparenz 
für den leser hinsichtlich der Quellengrundlage und damit der belastbarkeit ein-
zelner ergebnisse. dazu gehört auch der weitgehende verzicht auf umrechnun-

50 gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 9316 und apt, Kat. ii, Xvi-10, s. 42.
51 volckart: münzpolitik, s. 125.
52 vgl. dygo: münzpolitik, s. 42 ff. und 49. beschwerden über mangel an gutem geld sind 

vielfach dokumentiert, z. b. in asp i, nr. 328, s. 415 von 1424; nr. 408, s. 546 von 1431; 
nr. 440, s. 585 von 1433.

53 zumal löhne, mieten und steuern in gutem geld entrichtet werden mussten; vgl. volckart: 
münzpolitik, s. 91.
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gen, die lediglich die Komplexität der zusammenhänge bzw. die unsicherheit der 
vergleichbarkeit erhöhen, wie die umrechnung von gewichts- in hohlmaße, die 
berechnung des edelmetalläquivalents der nominalwerte oder auch die umrech-
nung von mark gut und mark gering.

dargestellt werden demgemäß die nominalwerte der preisangaben für hohl-
maße in der jeweiligen münzart (also gut oder gering) und jeweils in der einheit 
sol./scl. die erläuterung und analyse der preisentwicklung beschränkt sich auf die 
ermittlung des arithmetischen mittels je Jahr oder ggf. monat bzw. Woche. zu 
allen errechneten mittelwerten werden, ggf. im anhang, die zugrunde liegenden 
einzelwerte und ihre anzahl dargestellt.

3.2 preise im inland

die oben vorgestellten Quellen und die daraus gewonnenen preisreihen – also 
mühlenrechnungen, zinsrechnungen und preissammlung – beziehen sich alle auf 
preußische preise. die in Kapitel 3.3 im vergleich vorzustellenden preise im aus-
land sind durchgängig der literatur entnommen. hier seien zunächst die für preu-
ßen aus den Quellen ermittelten preisreihen vorgestellt.

3.2.1 mÜhlenrechnungen

bereits aus dem 14. Jahrhundert haben wir nachricht von den Thorner mühlen 
und von einem mühlamt, das den betrieb der städtischen mühlen überwachte.54 
im staatlichen archiv zu Thorn ist ein teil der rechnungen dieses mühlamtes 
erhalten.55 sie geben nachricht über den betrieb von sechs verschiedenen mühlen, 
der ober-, der nieder-, der tripsmühle und der neuen mühle, daneben der roß-
mühle und der kleinen mühle, die sich offenbar auf der vorburg befand.

alle diese mühlen sowie das mühlamt unterstanden der verwaltung des rates, 
der laut Koczy jeweils zwei ratsmitgliedern die aufsicht über die mühlen über-
trug.56 die erhaltenen rechnungen der mühlen legen die vermutung nahe, dass 
jeweils einer der mühlmeister mit der verwaltung von ober-, nieder-, tripsmühle 
und neuer mühle befasst war, der andere hingegen den betrieb der roßmühle 
beaufsichtigte.57 die Kleine mühle wurde wohl zumindest zeitweilig zusammen 

54 vgl. Koczy, leon: dzieje wewnętrzne torunia do roku 1793. thorn 1933, s. 32.
55 im bestand apt, Kat. ii, Xvi (rechnungen der stadt) sind enthalten: nr. 10: rechnungen 

des stadtmühlenamtes von 1415–69 (mit unterbrechungen), nr. 22: rechnungen 1470–
76, nr. 23: rechnungen 1477–86, nr. 25: rechnungen 1485–1512 und nr. 28: rechnun-
gen 1496 (alle ebenfalls stadtmühlenamt). die umfangreichen bände sind jeweils aus meh-
reren einzelheften zusammengebunden und enthalten zwischen diesen größeren 
rechnungsheften eine vielzahl kleinerer zettel und notizen.

56 vgl. Koczy: dzieje, s. 32.
57 Jeweils zu beginn oder ende der mehrheit der rechnungen wird der name derjenigen per-

son genannt, die die rechnung beim rat vorlegte. lediglich einmal, im Jahr 1443, wird 
diese person als mühlmeister bezeichnet; vgl. apt, Kat. ii, Xvi-10, s. 45.
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mit der roßmühle verwaltet.58 die einsetzung der mühlmeister erfolgte zu cathe-
dra petri (Februar 22) jeweils für ein Jahr.59 die so bestellten mühlmeister legten 
dem rat im Jahresrhythmus rechnungen vor, wobei beginn und ende des abrech-
nungszeitraums der amtszeit gemäß jeweils um cathedra petri lagen. diese rech-
nungen enthalten neben angaben über die gemahlenen getreidemengen und die 
ausgaben für den mühlenbetrieb auch auskünfte über die getätigten verkäufe von 
metzgetreide, malz oder mehl und die daraus erhaltenen einnahmen. sind diese 
aufstellungen anfangs noch jahresweise zusammengefasst, so beginnt ab dem Jahr 
1470 eine wochenweise aufstellung der posten: gemahlen, verkauft, ausgegeben. 
mit dem Jahr 1495 endet die wochenweise abrechnung, die Kategorien werden 
wieder jahresweise zusammengefasst.

insgesamt liegen aus den verkäufen knapp 2600 preisangaben vor, mehrheitlich 
für roggen und malz bzw. Weizenmalz, aber auch für Weizen, mehl und gerste.60 
sind die enthaltenen Jahre anfangs noch lückenhaft – 1415 gefolgt von 1427 und 
1433 –, so werden die lücken zwischen den beständen später kleiner – 1439–42, 
1445–47, 1449, 1451 und 1454–60. die Jahre 1462–85 sind fast geschlossen über-
liefert. es folgen nach dem Jahr 1487 und den ersten beiden monaten von 1488 
noch die Jahre 1492–99. zusätzlich zu den preisangaben aus verkäufen enthalten 
die rechnungen auch eine anzahl preise für hafer, der vor allem für den betrieb 
der roßmühle erworben und unter der rubrik „ausgaben“ gelistet wurde. diese 
insgesamt 406 preisangaben werden ebenfalls für die untersuchung herangezogen.

alle in den mühlenrechnungen enthaltenen preise wurden in geringer Währung 
verzeichnet. dies entspricht zum einen der Funktion der Quelle für die Fixierung 
tatsächlich getätigter an- und verkäufe. zum anderen aber gibt es spezielle auswei-
sungen von beträgen als gering,61 und ein nachrechnen der enthaltenen summen 
ergibt durchgängig schillinge zu sechs bzw. mark zu 360 pfennigen als grundlage 
der beträge.

58 so gibt es einige gemeinsame abrechnungen von roß- und Kleiner mühle (vgl. apt, Kat. ii, 
Xvi-10, s. 250 und 274) aber auch separate rechnungen (vgl. apt, Kat. ii, Xvi-10, 
s. 215, 359, 387 u. a. bzw. s. 431).

59 vgl. u. a. apt, Kat. ii, Xvi-22, fol. 33r, 67r, 144r. an diesem tag vollzog man auch die 
Wahl des neuen rates und die aufteilung aller aufgaben unter den ratsmitgliedern; vgl. 
tandecki, Janusz: rozkwit toruńskiego ośrodka handlowego i produkcyjnego w latach 
1350–1411. in: chudziakowa, Jadwiga und biskup, marian (hrsg.): W czasach 
średniowiecza (do roku 1454). historia torunia, tom 1. thorn 1999, s. 167–220, hier: 
s. 180. die bestellung für ein Jahr ergibt sich daraus, dass die namen der mühlmeister teil-
weise im Jahrestakt wechseln, so etwa bei den mühlmeistern der vier mühlen: herman hit-
felt (1482), andreas henge (1483), herman zehnmarg (1484) und heinrich snellenberg 
(1485); vgl. apt, Kat. ii, Xvi-23, s. 333, 426, 456 und 466.

60 genauer sind das insgesamt 2.592 preise; davon 1.285 für roggen, 815 für malz, 195 für 
Weizenmalz, 226 für Weizen, 69 für mehl und lediglich 2 für gerste.

61 vgl. apt, Kat. ii, Xvi-10, s. 42 ff., 47 f.
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die mühlenrechnungen ermöglichen also verschiedenartige untersuchungen, 
die im Folgenden vorgestellt werden, wobei mit den Jahresdurchschnittspreisen 
für die verschiedenen getreidesorten begonnen werden soll. darauf folgt für die 
Jahre nach 1470 eine sehr viel kleinteiligere preisreihe mit den preisänderungen von 
Woche zu Woche. die einzelnen preisverläufe über das Jahr hinweg, wie sie sich 
aus der wöchentlichen aufstellung ergeben, werden abschließend für verschiedene 
Jahre gegenübergestellt.

3.2.1.1 Jahresdurchschnitte

1415–1450 diagramm 3.3 zeigt zunächst die preise für alle fünf getreidesor-
ten bzw. getreideprodukte für die Jahre 1415–1450.62 da die nachweise in die-
ser phase zeitlich noch sehr weit auseinanderliegen, sind hier kaum erkenntnisse 
oder aussagen möglich.63 deutlich wird zunächst die „rangfolge“ der einzelnen 
sorten hinsichtlich ihrer preise: am teuersten war Weizen, gefolgt von Weizen-
malz. roggen und malz lagen eher im mittleren bereich, wobei einmal das eine 
und einmal das andere teurer sein konnte. hafer war insgesamt das preisgünstigste  
getreide.

62 aus platzgründen werden im Folgenden lediglich die zusammengefassten diagramme für 
alle sorten vorgestellt. zu den graphiken für einzelne sorten inklusive der einzelwerte und 
ihrer anzahl s. anhang diagramm nr. 5.1 bis 5.32.

63 nur für das Jahr 1433 ist eine weitere rechnung überliefert, die jedoch keine an- oder ver-
käufe von getreide, malz oder mehl enthält.



















                  





















Diagramm 3.3: Preise für verschiedene Sorten in den Thorner Mühlenrechnungen 1415–1450
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augenfällig ist das deutlich höhere preisniveau des Jahres 1427, sowohl im ver-
gleich zum anfang wie auch zum ende des zeitraums. innerhalb der 40er-Jahre des 
15. Jahrhunderts scheinen die preise im Jahr 1447 eine leichte teuerung erfahren 
zu haben, wie eventuell auch im Jahr 1439. dies wird anhand der übrigen preis-
reihen zu untersuchen sein.

1451–1475 die folgenden Jahre 1451–75 (diagramm 3.4) sind bereits sehr viel 
dichter dokumentiert. in den 50er-Jahren zeigt sich bei roggen, malz und Wei-
zenmalz ein preisanstieg bis zum Jahr 1457, in dem ein höhepunkt erreicht wird. 
in den folgenden Jahren fallen alle genannten preise wieder. der roggenpreis steigt 
im vergleich am stärksten: um fast 150 % innerhalb eines Jahres (1455 auf 1456); 
er erreicht 1457 denn auch den höchsten für die mühlenrechnungen im gesam-
ten 15. Jahrhundert errechneten durchschnittspreis. malz und Weizenmalz haben 
dagegen eine fast parallele entwicklung und steigen vom anfang der überlieferten 
phase (1454) bis zum höhepunkt der preisentwicklung um etwa 60 %. Für den 
mehlpreis lässt sich über diese phase leider keine aussage treffen, da lediglich eine 
angabe für das Jahr 1454 vorliegt. die preisreihe aus den haferkäufen des mühl-
meisters vollzieht die starke schwankung der übrigen sorten hingegen nicht nach. 
im vergleich zum vorausgehenden Jahr 1451 ist jedoch auch hier der preis um bis 
zu 100 % erhöht. allerdings sind die preise des Jahres 1451 im vergleich zu denen 
der 40er-Jahre vergleichsweise niedrig.

betrachtet man den weiteren verlauf der graphen auch über das nicht belegte 
Jahr 1461 hinweg, so liegt der tiefste punkt nach sinken der preise – und vor ihrem 
erneuten anstieg in den 60er-Jahren – im Jahr 1463. ab diesem zeitpunkt sind 



















             






















Diagramm 3.4: Preise für verschiedene Sorten in den Thorner Mühlenrechnungen 1451–1475
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auch wieder Weizenverkäufe im rechnungsbuch festgehalten, für die über die Jahre 
bis 1467 eine steigerung um 150 % zu erkennen ist. auch für roggen ist eine teu-
erung dokumentiert, wie auch für Weizenmalz. bei malz und hafer fällt allerdings 
eine Überlieferungslücke genau in die entscheidenden Jahre. ab dem Jahr 1469 
sehen wir die preise bis 1475 im Wesentlichen wieder fallen, nur 1474 zeigt sich ein 
geringer anstieg.

es sei noch einmal ein genauer blick auf den haferpreis geworfen, auch wenn 
im folgenden zeitraum (1476–99) seine entwicklung mangels Überlieferung von 
haferkäufen nicht mehr weiter nachzuvollziehen ist. die darstellungsweise in der 
graphik verschleiert aufgrund des insgesamt recht niedrigen preisniveaus des hafers 
leicht, dass sich die preisschwankungen hier in einem ähnlichen rahmen bewegen 
wie bei den anderen sorten: so steigt der haferpreis von seinem niedrigsten niveau 
im Jahr 1451 bis zu seinem höhepunkt 1468 um 130 %; bei Weizenmalz beträgt 
die steigerung, vergleicht man die preise derselben Jahre (1451 und 1468), 150 %, 
bei malz 140 %. eine vergleichbare differenz zwischen maximum und minimum 
des preises lag also auch hier vor, auch wenn sich im diagramm – wohl auch auf-
grund der fehlenden Jahre – keine derartig über längere zeit ansteigende Kurve 
zeigt.

betrachtet man dagegen die abstände von maximum und minimum zum 
durchschnittswert aller preise, so zeigt sich bei der sorte hafer aber doch ein 
unterschied.

Roggen Weizen Weizen- 
malz

Malz Hafer

Maximum Preis [sol./scl.] 18,8 30,0 25,2 17,9 7,0

Minimum Preis [sol./scl.] 4,5 8,6 8,0 5,2 3,0

Durchschnitt alle Preise [sol./scl.] 10,2 16,7 13,9 9,4 5,4

Abstand zum Maximum + 84,3 % + 79,6 % + 81,3 % + 90,4 % + 29,6 %

Abstand zum Minimum – 55,8 % – 48,5 % – 42,5 % – 44,6 % – 44,4 %

Tabelle 3.1: Durchschnittspreise und Spannweiten der einzelnen Sortenpreise 1415–1499

tabelle 3.1 zeigt, dass bei hafer das minimum in einem abstand vom durch-
schnittspreis liegt, der den anderen sorten vergleichbar ist, während die distanz 
zum maximum geringer ausfällt. mögliche erklärungen für diese tatsache sind, 
dass hafer als Futtergetreide keinen so starken teuerungen unterlag oder dass bei 
großer teuerung kein hafer eingekauft, wohl aber eigenes getreide verkauft wurde. 
in letzterem Fall wäre die tatsächliche spitze der haferpreisentwicklung nicht in den 
mühlenrechnungen dokumentiert. die in der tabelle angegebenen durchschnitte 
der preise aller sorten über das ganze Jahrhundert können auch zur einschät-
zung darüber benutzt werden, wann ein preis tatsächlich auf ein vergleichsweise 
hohes niveau stieg und wann ein anstieg nur zurück auf ein „normales niveau“  
führte.
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1476–1499 die folgende reihe (diagramm 3.5) zeigt eingangs die preise für rog-
gen, Weizen, Weizenmalz und malz auf etwa demselben, eher niedrigen niveau 
des Jahres 1475. mehl- und haferpreise sind bis zum ende des Jahrhunderts nicht 
mehr bzw. nur noch einzeln überliefert. auch in dieser phase zeigen sich zwei preis-
piks: 1483/84 und zehn Jahre später 1493/94. auffällig ist, dass in beiden Fällen 
der Weizenpreis im vergleich zu den anderen sorten zunächst noch ein Jahr länger 
ansteigt, um dann zumindest in den 90er-Jahren recht steil zu sinken.

doch zunächst zu den 70er- und 80er-Jahren: die Kurve steigt hier sanfter an 
als in den 50er- und 60er-Jahren; die steigerung beträgt dennoch, wenn sie auch 
über einen längeren zeitraum erfolgt, bei roggen 250 % über sieben Jahre (1476 
bis 1483). bei beiden malzsorten fällt der anstieg mit 100 % (Weizenmalz im glei-
chen zeitraum) und 170 % (malz, allerdings 1475 bis 1482) geringer aus. leider 
fehlen aus der zweiten hälfte der 80er-Jahre ausreichende preisangaben, um die 
weitere entwicklung zu verfolgen.64 das Jahr 1487, als einziges in diesem zeitraum 
überliefert, zeigt die preise auf eher gehobenem niveau. mit Wiedereinsetzen der 
Überlieferung 1492 befinden sich alle preise auf einem sehr hohen stand, roggen 
mit dem zweithöchsten nominalen durchschnittspreis in den mühlenrechnungen 
im ganzen Jahrhundert. malz und Weizenmalz erreichen ihren jeweiligen höchst-
preis 1493, Weizen erst 1494. ab 1493/94 bis etwa 1495/96 fallen die preise; in 
den Folgejahren beginnt wiederum ein leichter preisanstieg.

64 lediglich für 1485 ist eine weitere rechnung überliefert, die jedoch keine an- oder verkäufe 
von getreide, malz oder mehl dokumentiert. die rechnungen der übrigen Jahre sind wohl 
verloren.



















            





















Diagramm 3.5: Preise für verschiedene Sorten in den Thorner Mühlenrechnungen 1476–1499
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sucht man nach dem niedrigsten nominalen preis im 15. Jahrhundert für die 
vier am durchgehendsten dargestellten sorten, so findet sich dieser für roggen und 
Weizen im Jahr 1476, für malz 1475, als Weizenmalz immerhin den zweitnied-
rigsten durchschnitt erreicht. dessen minimum liegt hingegen im Jahr 1451, als 
auch der geringste haferpreis gezahlt und der zweitniedrigste preis für malz erzielt 
wurde. die anderen sorten sind für dieses Jahr nicht überliefert.

Zusammenfassung Wie vor allem die diagramme zeigen, bieten die mühlenrech-
nungen leider keineswegs eine wirklich geschlossene preisreihe für den dargestell-
ten zeitraum. zumindest für die zweite hälfte des 15. Jahrhunderts können damit 
aber längere phasen beschrieben werden. deutlich zeigt sich in der gemeinsamen 
darstellung aller sorten eine parallelität der preisverläufe. allerdings weist der Wei-
zenpreis die besonderheit auf, zuweilen noch ein Jahr länger als die anderen getrei-
desorten zu steigen und erst ein Jahr später wieder zu fallen.

höhepunkte der preiskurve zeigen sich in den Jahren 1457, 1467 sowie 1483/84 
und 1493/94. Für 1427 ist ebenfalls ein relativ hoher preis belegt. die niedrigsten 
punkte der preiskurve sehen wir in den Jahren 1451 sowie 1475/76.

3.2.1.2 Wöchentliche durchschnitte

mit beginn der 1470er-Jahre veränderten sich die abrechnungen der mühlmeister 
dahingehend, dass sie von nun an wochenweise einnahmen aus verkäufen, ausga-
ben für den mühlbetrieb und mengen von gemahlenem getreide aufzeichneten. 
diese aufstellungen begannen in der regel mit der Woche nach cathedra petri 
oder mathie (Februar 22 oder 24) und endeten um valentini oder ebenfalls cathe-
dra petri (Februar 14 oder 22). durch die neue art der abrechnung wird neben der 
verfolgung der Jahresmittelwerte der preise und ihrer entwicklung auch ein blick 
auf den preisverlauf innerhalb eines Jahres möglich und auf die veränderungen von 
Woche zu Woche.

in dieser Weise dokumentiert sind die zeiträume
 Februar 1470 bis Februar 1473
 Februar 1474 bis Februar 1478
 Februar 1479 bis Februar 1483
 Februar 1487 bis Februar 1488 und schließlich
 september 149265 bis märz 1495.

insgesamt sind also 14 der 25 Jahre zwischen 1470 und 1495 dokumentiert. in den 
diagrammen der folgenden seiten sind dabei lediglich die sorten roggen, Weizen, 
malz und mehl dargestellt (mehl auch lediglich im ersten zeitintervall 1470–73), 
da die Werte für eine wochenweise analyse der übrigen sorten nicht ausreich-
ten. die graphiken zeigen die entwicklung der jeweiligen sortenpreise über die 
Wochen eines Jahres, wie die mühlenrechnungen sie darstellen. in den seltenen Fäl-

65 Weshalb die abrechnung für 1492 später beginnt, ist nicht nachzuvollziehen.
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len, in denen für eine Woche mehr als ein preis je sorte verzeichnet wurde, handelt 
es sich um entsprechende mittelwerte der preise.

1470–1473 blickt man zunächst auf die Weizen- und roggenpreise im ersten dia-
gramm (nr. 3.6), so zeigen sich diese im verlauf der Jahre 1470 und 1471 sehr 
konstant, wobei danach zunächst keine Weizenverkäufe mehr getätigt werden. 
Was den preis für mehl anbelangt, so sehen wir diesen sogar bis zum Frühjahr 
1472 auf konstantem niveau – mit einer ausnahme: im april 1470 wurde ein 
preis von 36 sol./scl. verzeichnet.66 das verkaufte mehl wurde hier aber ausdrück-
lich als Weizenmehl ausgewiesen und war vermutlich deshalb so teuer. bei den 
meisten der übrigen mehlverkäufe wurde das mehl dagegen als „stopmel“ gekenn- 
zeichnet.67

anders verhält es sich mit malz: gegen ende des Jahres 1470 ist bereits eine 
leichte preiserhöhung erkennbar, die sich zunächst im bereich von etwa  1 sol./scl. 
bewegt. von Juni bis september 1471 sind dann keine malzverkäufe verzeichnet. 
mit Wiedereinsetzen der nachrichten hat sich der preis wiederum um  2 sol./ scl. 
erhöht, um schließlich zu beginn des Jahres 1472 erneut um  2–3 sol./scl. zu stei-

66 der hier abgebildete datenpunkt von 20,5 sol./scl. kommt als mittelwert aus diesem hohen 
Wert und einem von 5 sol./scl. in derselben Woche zustande.

67 staubmehl ist laut Krünitz’ oekonomischer encyclopädie „in den Mühlen dasjenige feine 
Mehl, welches im Mahlen in Gestalt des Staubes aufstiebt, und auch Flugmehl und Mehlstaub 
genannt wird“ und das hier offenbar gesammelt und verkauft wurde; vgl. Krünitz, Johann 
georg: artikel staubmehl in Krünitz online: url: http://www.kruenitz1.uni-trier.de/
xxx/s/ks31371.htm – besucht am 23.07.2010.










































































































































































































































































Diagramm 3.6: Preisangaben nach Wochen in den Thorner Mühlenrechnungen 1470–1473
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gen. insgesamt ist das eine erhöhung um 100 % zwischen 1470 und 1472. zum 
selben zeitpunkt steigt auch der roggenpreis leicht an, um im mai nun einen ins-
gesamt um etwa 3–3,5 sol./scl. höheren preis zu erreichen, was einer 44%-igen stei-
gerung entspricht.

im herbst 1472 fallen malz- und roggenpreis wieder auf das niveau von 1471, 
wobei sich im Februar 1473 eine leicht steigende tendenz andeutet, die aber wegen 
der fehlenden Folgeabrechnung nicht weiter verfolgt werden können. ende sep-
tember 1472 setzen auch wieder Weizenverkäufe ein, wobei diese nun zu einem 
etwa 20 % günstigeren preis erfolgen als 1470.

1474–1477 mit beginn der nächsten erhaltenen mühlenrechnung im märz 1474 
zeigen sich in der graphik (nr. 3.7) die drei dokumentierten sortenpreise auf nun 
vergleichsweise hohem niveau. mit dem herbst fallen diese sowohl für roggen als 
auch für malz um zunächst 40 %, im sommer 1475 auf unter 50 % des preises 
vom Frühjahr 1474. ein ähnlicher preisverfall, hier um ca. 38 %, zeigt sich auch 
beim Weizen, der gegen ende des Jahres 1475 nur etwa 47 % des preises vom Früh-
jahr 1474 erreicht. Wie schon bei der darstellung der Jahresverläufe zeigt sich auch 
hier eine leichte verzögerung in der entwicklung der Weizenpreise im gegensatz 
zu den günstigeren sorten, die hier aber nur etwa zwei monate beträgt, während sie 
sich zuvor als verzögerung von einem ganzen Jahr darstellte.

von sommer 1475 bis anfang 1477 bleiben die roggenpreise relativ konstant. 
bei Weizen deutet sich im herbst 1476 eine teuerung an, die im folgenden dia-
gramm noch weiter verfolgt werden können. auch der preis des malzes erhöht sich 
mit dem herbst 1476 um fast die hälfte des vorherigen, sehr niedrigen niveaus.











































































































































































































































































































Diagramm 3.7: Preisangaben nach Wochen in den Thorner Mühlenrechnungen 1474–1477



124 getreidepreise

1477–1480 die wenigen Weizenpreise, die für 1477 in den mühlenrechnungen 
verzeichnet sind, setzen die ende 1476 angedeutete geringe teuerung in der tat 
fort, wobei diese von sommer 1476 auf sommer 1477 ca. 30 % beträgt. der letzte 
preis für Weizen in der in diagramm 3.8 abgebildeten zeitspanne (von dezem-
ber 1477) liegt wieder in etwa bei dem niveau von 1476, kann hier aber als einzel-
beleg kaum gewertet werden. erst zu Jahresanfang 1482 finden sich erneut preisan-
gaben für Weizen in den rechnungen des mühlmeisters.

die malz- und roggenpreise für 1477 entwickeln sich zunächst relativ gleich-
mäßig, wobei sich für roggen ab dem Frühjahr eher ein leichter anstieg, für malz 
ab dem sommer eher ein nachgeben der preise abzeichnet.

die rechnung aus dem Jahr 1478 ist nicht überliefert, weshalb wir erst anfang 
des Jahres 1479 wieder über verkäufe von malz und roggen aus den Thorner 
mühlen unterrichtet sind. beide preise unterliegen im Jahresverlauf einer leichten 
tendenz nach oben, die sich jedoch im Wesentlichen im bereich von  1–2 sol./ scl. 
bewegt, was bei dem vorliegenden preisniveau einem anstieg um 20–40 % ent-
spricht.

1481–1483 Über die Jahreswende 1480/81 zeigt sich in diagramm 3.9 vor allem 
ein kostanter malzpreis, wohingegen roggen in der ersten Jahreshälfte 1481 kaum 
verkauft wird. die ab mai/Juni 1481 eintretende entwicklung ist nun die erste, 
die die bezeichnung „teuerung“ vollauf verdient. bereits bei der betrachtung der 
Jahresverläufe war deutlich geworden, dass die 1470er-Jahre vergleichsweise geringe 
preissteigerungen verzeichneten – die leichten anstiege, die hier wochenweise zu 
beobachten waren, fielen dabei nur gering ins gewicht. ab mai 1481 steigt jedoch 
der roggenpreis zunächst um ca. 100 % bis Juli und schließlich bis november auf 












































































































































































































































Diagramm 3.8: Preisangaben nach Wochen in den Thorner Mühlenrechnungen 1477–1480



 preise im inland 125

fast 300 % des mai-niveaus an. der malzpreis reagiert zunächst verhaltener und 
steigt bis Juni um nur 50 %, bis dezember jedoch ebenfalls auf fast das dreifache 
des Wertes vom Frühjahr.

bis zum herbst 1482 verbleiben die roggen- und malzpreise auf diesem ver-
hältnismäßig hohen niveau, während die wenigen getätigten Weizenverkäufe im 
gegensatz zu vorangegangenen zeiten etwa im selben bereich liegen. der Weizen-
preis steigt erst im verlauf des monats mai auf einen vergleichbar hohen stand im 
verhältnis zu den anderen sorten. die darstellung der Jahresmittel für die 80er-
Jahre im oberen teil zeigte jedoch, dass der höhepunkt dieser Weizenteuerung erst 
im Jahr 1484 mit einem anstieg des preises auf etwa das 21/2-fache des preises aus 
den 70er-Jahren erreicht war.

etwa ab august des Jahres 1482 geben der roggen- und der malzpreis vorüber-
gehend etwas nach. der malzpreis hält dieses niedrigere niveau auch zu beginn des 
Jahres 1483 noch, während roggen sich wieder verteuert. die Wochendarstellung 
zeigt nicht das anschließende starke sinken der preise, wie es in der Jahresgraphik 
erkennbar war (diagramm nr. 3.7. für die Jahre 1476–99).

1487–1488 aus den folgenden Jahren sind einige wenige preise wochenweise für 
1484 erhalten, deren analyse aufgrund ihrer geringen zahl jedoch kaum erkennt-
nisse bringen kann. eine ausführlichere rechnungslegung setzt erst wieder mit Feb-
ruar 1487 ein und liegt danach zunächst nur für ein Jahr vor (s. diagramm 3.10). 
die malzpreise befinden sich hier in etwa auf demselben stand wie anfang 1483. 
der roggenpreis liegt knapp darüber. beide preisreihen, wie auch die wenigen 
erhaltenen Werte aus Weizenverkäufen, zeigen sich außerordentlich konstant. Für 














































































































































































































































Diagramm 3.9: Preisangaben nach Wochen in den Thorner Mühlenrechnungen 1481–1483
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das abreißen der roggen- und Weizenverkäufe im september 1487 ergibt sich aus 
der Quelle selbst keine erklärung.                    

1492–1494 der letzte in den mühlenrechnungen wochenweise dokumentierte 
abschnitt umfasst die Jahre 1492 bis 1494 (diagramm 3.11). die oben dargestell-
ten Jahresverläufe zeigten im gleichen zeitraum alle preise auf sehr hohem niveau, 

Diagramm 3.10: Preisangaben nach Wochen in den Thorner Mühlenrechnungen 1487–1488




























































































































































































Diagramm 3.11: Preisangaben nach Wochen in den Thorner Mühlenrechnungen 1492–1494
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wobei der Weizen- und roggenpreis ab 1492 zunächst noch stieg, roggen jedoch 
bereits im Fallen begriffen war. die differenziertere visualisierung nach einzelnen 
Wochen bestätigt dieses bild und verdeutlicht die zeitpunkte der preisanstiege und 
-senkungen genauer. der hohe roggenpreis bleibt von herbst 1492 bis zum herbst 
1493 auf diesem Wert und fällt gewissermaßen in zwei stufen im Winter bzw. im 
folgenden Frühjahr auf ein im vergleich zu den 70er-Jahren immer noch gehobenes 
niveau. der malzpreis erreicht erst zu Jahresbeginn 1493 seinen hohen stand, der 
nicht vor Frühjahr 1494, in etwa gleichzeitig mit der zweiten senkung des rog-
genpreises, wieder sinkt. ein erneuter anstieg des malzpreises um etwa 50 % im 
sommer 1494 scheint gegen Jahresende schon wieder abzuflauen.

die für denselben zeitraum erhaltenen angaben zum Weizenpreis sind ausge-
sprochen spärlich. hier wird erneut deutlich, wie unterschiedlich die datengrund-
lagen für die dargestellten entwicklungen sind. die starke teuerung in den Jahren 
1493 und 1494, wie sie die Jahresaufstellung oben (diagramm nr. 3.5) zeigt, ist 
hier natürlich exakt so abgebildet.

Zusammenfassung die aus den mühlenrechnungen zu ermittelnden wochenwei-
sen preise bestätigen zunächst den befund, den auch die analyse der Jahresverläufe 
ergab. Jedoch stellen sich einzelne preisbewegungen feiner und kleinteiliger dar. 
der Wert dieser darstellungsweise liegt aber vor allem darin, dass hier preisschwan-
kungen innerhalb eines Jahres zutage treten, die über den Jahresdurchschnittswert 
nicht unbedingt zu ermitteln sind. so kann deutlich vor augen geführt werden, 
welche Jahre sich durch eine konstante preisgestaltung auszeichnen (1470, 1471, 
1475, 1476, 1480, 1487) und somit wohl als normale bis gute Jahre hinsichtlich 
des angebots von getreide gelten können.

3.2.1.3 vergleich der Jahresverläufe

die darstellung der preisverläufe über die einzelnen Wochen eines Jahres hinweg 
zeigt immer wieder preisveränderungen im Frühjahr, sommer oder herbst eines 
Jahres. im Folgenden sollen die angaben der mühlenrechnungen daher auch 
genutzt werden, um die einzelnen Jahresverläufe einander gegenüberzustellen, um 
eventuelle parallelen und gesetzmäßigkeiten zu erkennen. zur besseren Übersicht 
wurden daher für die sorten roggen und malz, für die die meisten wochenweisen 
Werte vorliegen, jeweils zwei oder drei Kurven zum Jahresverlauf in einem dia-
gramm zusammengestellt und diese einzelnen diagramme direkt untereinander 
gesetzt, um einen vergleich zu ermöglichen.

der deutlichste eindruck, der sich aus der darstellung der roggenpreisentwick-
lung ergibt, ist, dass sich keine exakten Übereinstimmungen zwischen den preis-
verläufen verschiedener Jahre finden (vgl. diagramm 3.12). neben sehr flachen 
und gleichmäßigen graphen gibt es mehr oder weniger steile anstiege ebenso wie 
fallende verläufe über das Jahr hinweg. auch die zeitpunkte, an denen deutliche 
veränderungen in den Kurvenverläufen einsetzen, sind fast über das ganze Jahr 
verteilt. beim malz verhält es sich nicht anders: auch hier sind  unterschiedliche 
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Diagramm 3.12: Gegenüberstellung der Jahresverläufe der Roggenpreise in den Thorner 
 Mühlenrechnungen 1470–1494
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Diagramm 3.13: Gegenüberstellung der Jahresverläufe der Malzpreise in den Thorner 
 Mühlen rechnungen 1470–1494
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Kurven und wechselnde zeitpunkte von veränderungen erkennbar (vgl. dia- 
gramm 3.13).

Was die Jahresverläufe anbelangt, so zeigt sich in beiden graphiken, dass die 
Jahre 1470, 1476, 1477, 1479 und 1487 einen sehr flachen verlauf nehmen, der 
jedoch jeweils eine eher fallende oder steigende tendenz erkennen lässt. der rog-
genpreis unterliegt in den Jahren 1471 und 1475 zusätzlich keinen größeren ver-
änderungen. der malzpreis dagegen verhält sich auch im Jahr 1480 sehr stabil. 
diese Jahre wurden auch im vorangehenden abschnitt nach den Wochenpreisen als 
weitgehend „normale Jahre“ charakterisiert. eine im ganzen eher fallende tendenz 
zeigt sich bei beiden getreidesorten 1472 und 1474, wobei 1472 jeweils ein oder 
mehrere „Knicks“ bzw. auf- und abbewegungen innerhalb des Jahres erkennbar 
werden. die Jahre 1480 und 1493 weisen zudem einen weitgehend fallenden rog-
genpreis auf. bei malz zeigen sich sinkende preise zusätzlich im Jahr 1482. stei-
gende preise oder gewissermaßen eine tal-berg-bewegung weist für beide sorten 
nur das Jahr 1481 auf. 1482 stiegen zudem die roggenpreise an, für 1494 ist der 
verlauf des Jahres nur bis zum mai dokumentiert. malz verteuerte sich auch in den 
Jahren 1471 und 1475, wohingegen die Jahre 1493 und 1494 in diesem zusam-
menhang schwer einzuordnen sind. von den zwölf klar bewerteten Jahren verhält 
sich die preisentwicklung in acht Jahren für beide sorten gleich.

versucht man über diese doch recht allgemeinen beobachtungen hinauszuge-
hen, werden die möglichen „regelmäßigkeiten“ doch eher spärlich. einzig die Jahre 
mit starken preissenkungen zeigen regelmäßig eine senkung auf das tiefste preisni-
veau im august oder september. dies gilt in drei Jahren für beide sorten. 1493 fällt 
der roggenpreis erst zum november, im Jahr 1472 der malzpreis zusätzlich schon 
im Juni. die beiden deutlichen preisanstiege in den diagrammen, die sich 1472 
und 1481 zeigen, weisen keine solchen parallelen erscheinungen auf. die belege 
zeigen folglich nicht eindeutig eine regelmäßige preisveränderung im Kontext der 
ernte. lediglich nach stärkeren teuerungen scheint erst die neue ernte eine deutli-
che senkung der preise bewirkt zu haben.

tits-dieuaide hat für Flandern und brabant eine ähnliche untersuchung der 
preisverläufe über ein Jahr vorgenommen. ihr befund war diesem sehr ähnlich: 
 extreme unterschiede zwischen einzelnen Jahren und kein klarer zusammenhang 
mit dem erntetermin. es gelang ihr jedoch, die unterschiedlichen verläufe der 
Jahre auf ihre position in den übergeordneten mehrjährigen zyklen des preisver-
laufs zurückzuführen: ansteigender Jahresverlauf in phasen steigender preise, fallen-
der Jahresverlauf in phasen sinkender preise, stagnation an der spitze eines zyklus, 
„Knicke“ in Jahren mit einem Konjunkturwechsel.68

zwar wurde in der vorliegenden studie nicht mit der einteilung der preiskurve 
in einzelne zyklen gearbeitet, die preisbewegung aber dennoch über steigende 
und fallende Jahre hinweg beobachtet. lassen sich tits-dieuaides ergebnisse auf 
die preußischen preise übertragen? der roggenpreis weist über die Jahre 1470 bis 

68 vgl. tits-dieuaide: Formation, s. 47 ff.
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1476 eine insgesamt leicht fallende tendenz auf mit zwei kleinen spitzen 1472 
und 1474, als der preis kurz wieder ansteigt. die meisten der Jahresverlaufskurven 
für diese Jahre spiegeln das folgendermaßen wieder: fallende tendenz 1470, 1474 
und sehr deutlich 1475. ein nahezu gerader graph beschreibt die Jahre 1471 und 
1476 – laut tits-dieuaide der verlauf in Jahren, in denen die spitze (oder eben 
das tal) einer konjunkturellen entwicklung erreicht ist. der „Knick“ im Jahr 1472 
beschreibt laut tits-dieuaide ein Jahr konjunktureller Änderung.69

Für die folgenden Jahre lassen sich schwankungen in ähnlicher Weise nach-
vollziehen: von 1476 bis 1483 erfolgte ein anstieg der preise – ab 1480 war die-
ser anstieg recht massiv, um nach 1483 auf 1484 einem preisverfall zu weichen. 
dementsprechend weisen die dargestellten Jahre 1477, 1479 und 1481 steigende 
preiskurven auf. lediglich das Jahr 1480 läuft in seiner eher fallenden tendenz dem 
trend zuwider. 1482 sehen wir erneut einen „Knick“, der eigentlich den schei-
telpunkt einer Kurve erwarten ließe, die preise steigen jedoch bis 1483 weiter an. 
der verlauf von 1487 kann kaum bewertet werden, da dessen nachbarjahre nicht 
belegt sind und folglich keine tendenz ausgemacht werden kann. 1493 und 1494 
sind nur in teilen überliefert – die im Wesentlichen sinkende preisentwicklung 
der Jahre passt jedoch zum allgemeinen nachgeben der preise von 1492 bis 1495. 
tits-dieuaides erklärungsmodell lässt sich demnach auch weitgehend auf die preu-
ßischen preise anwenden. in ähnlicher Weise lassen sich auch die Jahresverläufe von 
malz mit der allgemeinen preiskurve in beziehung setzen. auch hier entsprechen 
die ansteigenden Kurven 1470, 1471, 1475, 1476, 1479 und 1481 der tendenz 
der Jahres-preiskurve. die fallende preisentwicklung 1474 und 1477 entspricht 
ebenfalls dem trend von Jahr zu Jahr. 1472 enthält einen Knick und fällt danach, 
was dem scheitelpunkt der kurzfristigen entwicklung 1470–73 entspricht. Wie bei 
roggen ist lediglich die fallende tendenz des Jahres 1482 nicht mit dem allgemei-
nen trend in einklang zu bringen. die Jahre 1487, 1493 und 1494 sind wiederum 
wegen mangelnder Überlieferung schwer zu bewerten.

im gegensatz zur vorliegenden untersuchung analysiert tits-dieuaide nicht 
Kalender-, sondern erntejahre. um zu prüfen, ob eine geänderte darstellung der 
Jahreskurven – nun beginnend mit september und endend mit august – das ergeb-
nis der untersuchung verändert, seien im Folgenden kurz die Jahresverläufe für 
roggen in gleicher Form betrachtet. in diagramm 3.14 verschieben sich die cha-
rakteristischen merkmale einzelner Kurven auf der zeitachse. nach wie vor lassen 
sich jedoch auch hier keine „allgemeinen tendenzen“ ausmachen. betrachtet man 
die richtungen der graphen, so lassen diese sich ebenfalls meist mit der preisent-
wicklung über die Jahre in einklang bringen. zuvor problematisch einzuordnende 
Jahre, wie 1482, fügen sich hier ebenso wenig in das vorgegebene schema.

insgesamt scheint die darstellungsweise nach erntejahren keine vorteile zu 
bieten. der abbruch der verlaufskurve gerade vor dem herbst verschleiert im 
gegenteil die entwicklung, welche die Kurve über diesen punkt hinweg nimmt. 

69 vgl. ebd.
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Diagramm 3.14: Gegenüberstellung der Jahresverläufe der Roggenpreise in den Thorner 
 Mühlenrechnungen 1470–1494 nach Erntejahren
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nicht nur mit blick auf die darstellungsweise, sondern vor allem was den einfluss 
der ernten auf die preisentwicklung anbelangt, stützt dieser befund die deutliche 
abwendung der Forschung von der darstellung und analyse der getreidepreise 
nach erntejahren in jüngerer zeit, also nach intervallen von einer ernte zur nächs-
ten. dieses vorgehen ist zum einen ungünstig, da die mehrheit der Quellen kein 
genaues datum, sondern lediglich eine Jahreszahl zu den preisen liefert. zum ande-
ren wird dadurch aber vor allem die einheitlichkeit des erntejahres im vergleich 
zur preisentwicklung im Kalenderjahr zu unrecht überbetont.70

die vorliegende untersuchung konnte zeigen, dass der einfluss der ernten auf 
den preisverlauf keinesfalls immer eindeutig gegeben ist: sicherlich beeinflussten 
die ernten das preisgeschehen – erkennbar an einigen Jahren, in denen die Kurven 
sich im herbst oder zum herbst hin eben doch abrupt bewegten – sie dominierten 
es jedoch nicht. vielmehr ist der ansicht tits-dieuaides zu folgen, dass sich die 
preisbewegung im verlauf eines Jahres in die überjährliche tendenz einfügt.

3.2.2 zinsverzeichnisse

in vielen gebieten preußens war der deutsche orden nicht nur landesherr, son-
dern auch grundherr und erhielt als solcher die festgelegten zinsen, abgaben und 
dienste für das an bauern verliehene land. insgesamt empfing der orden eine 
vielzahl von abgaben aus seinen dörfern, unter anderem zehntgetreide, das vor 
allem von der prußischen bevölkerung zu entrichten war. die deutschen bauern 
leisteten vorwiegend zinszahlungen.71 diese zinszahlungen waren zwar in Form 
eines geldbetrages festgelegt, wurden aber de facto nicht unbedingt in Form von 
münzen abgegolten. eine sammlung von zinsverzeichnissen verschiedener Kam-
merämter im geheimen staatsarchiv zu berlin vermag dies zu dokumentieren.72 
die rechnungen stammen aus den Kammerämtern preußisch holland, morun-
gen, mühlhausen, liebstadt und tolkemit, allesamt in den Komtureien elbing und 
christburg gelegen. Jeweils aufgegliedert nach einzelnen ortschaften der Kammer-
ämter listen die rechnungen die zinszahlungen in „gereith geld“ 73 und in Form 

70 zur analyse von getreidepreisen nach erntejahren vgl. die ausführlichere diskussion bei 
gerhard und Kaufhold: preise, s. 6 f., der dieses vorgehen ebenfalls ablehnt. auch tits-
dieuaide diskutiert diese Frage ausführlicher: tits-dieuaide: Formation, s. 17, anm. 41; 
zudem weist sie darauf hin, dass allein der sehr alte glaube an die rhythmisierung eines 
Jahres durch die ernten der tatsächlichen prägung der preise durch diesen mechanismus 
zuwiderlief. denn die menschen versuchten, sich antizyklisch zu verhalten und also im 
herbst bei niedrigem preis große mengen für ihre versorgung zu kaufen bzw. bis zum Früh-
jahr/sommer Korn zurückzuhalten, um es zu einem zeitpunkt teurer preise zu verkaufen; 
ebd., s. 127.

71 sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 185.
72 gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oF 200b i und ii. eine vielzahl kleinerer rechen-

hefte wurde zu zwei umfangreichen schmalfolio-bänden von 463 bzw. 373 blatt zusammen-
gefasst.

73 vgl. z. b. gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oF 200b ii, fol. 66v ff.
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von Waren, unter anderem hafer, auf, gefolgt von dem betrag, der für eine gewisse 
menge der Ware „abegeslagen“ 74 wurde. es folgen notizen über hinterstelligen zins 
und über zahlungen für tavernen, mühlen oder vorwerke. interessant für eine 
untersuchung der getreidepreise sind dabei insbesondere die genannten geldbe-
träge, die mit einer gewissen menge hafer gleichgesetzt wurden. sie lassen sich 
zu einer art „preisreihe“75 für hafer zusammenstellen. die einzelnen zahlungen 
verteilen sich dabei auf die termine lichtmess und martini; es sind jedoch nicht 
immer beide termine verzeichnet und nicht zu jedem termin wurde auch in Form 
von hafer gezahlt.

alle angaben von geldbeträgen in den zinsverzeichnissen wurden in guter 
Währung vorgenommen. dies ergibt sich erstens aus den ausdrücklichen angaben 
„gut geld“ 76 sowie zweitens aus der durchgehenden summierung von zwölf pfenni-
gen zu einem schilling bzw. von 720 pfennigen zu einer mark. zudem legt drittens 
der verwendungszweck der Quelle, nämlich die aufzeichnung von zinszahlungen 
zur abgeltung eines vorab festgelegten betrags, die verwendung von gutem geld 
für dessen bezifferung nahe.

die mehrheit der Wertangaben für hafer stammt aus dem Kammeramt hol-
land. das diagramm 3.15 zeigt die preisangaben pro Jahr jeweils für dieses und für 
die übrigen Kammerämter. der eintrag aller einzelpreise wäre in diesem zusam-

74 vgl. z. b. gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oF 200b i, fol. 25r ff.
75 bei dem dabei zugrunde gelegten Wert für getreide kann man sicherlich nicht von einem 

preis sprechen, in dem sinne, dass er auf dem markt durch angebot und nachfrage für ein 
bestimmtes produkt ermittelt wurde.

76 gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oF 200b i, unter anderem fol. 31v, 63v, 207v.

















                 


















Diagramm 3.15: Gegenwerte für entrichteten Zinshafer nach Kammerämtern 1423–1451
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menhang kaum sinnvoll, da in den meisten Fällen alle errechneten preise aus einem 
gebiet zu einem gegebenen zeitpunkt ohnehin gleich sind. das diagramm zeigt, 
dass die differenzen zwischen den Kammerämtern marginal sind, dass mal der 
eine, mal der andere preis höher oder niedriger war. es spricht also nichts dagegen, 
die verschiedenen preise im Folgenden zusammenzufassen.

das diagramm zeigt zudem den verlauf der entwicklung der Werte für hafer 
in den Jahren 1423–1436, 1438 und 1445–1451. das niveau der preise ist insge-
samt – selbst für das verhältnismäßig billige getreide hafer – ausgesprochen nied-
rig. ein sichtbarer höhepunkt wird mit dem Jahr 1434 erreicht; auch 1438 sind 
die erhaltenen preise recht hoch. bei Wiedereinsetzen der Überlieferung 1445 sind 
die preise ebenfalls auf leicht gehobenem niveau, sinken zu beginn der 50er Jahre 
jedoch wieder in etwa auf den stand der 20er-Jahre.

Wie oben geschildert, werden die zinszahlungen in der Quelle nach den 
jeweiligen Kammerämtern und unter den zahlungsterminen aufgelistet. das dia-
gramm 3.16 schlüsselt die in Form von mittelwerten zusammengefassten preise 
aller Kammerämter nach den zahlungsterminen martini und lichtmess auf  – 
sofern in den Quellen vermerkt. die entwicklung über die Jahre hinweg wird so 
noch deutlicher: nach einem relativ konstanten verlauf in den 20er-Jahren mit 
leichter erhöhung 1425 martini steigt der preis zu beginn der 30er-Jahre zunächst 
1432, dann deutlicher ab martini 1433 auf etwa das doppelte an. bis 1436 sin-
ken die Werte wieder fast auf das vorniveau. 1438 liegt der einzelne überlieferte 
Wert erneut auf dem hohen niveau von 1433. ab 1445 martini sehen wir die 
beträge auf leicht gehobenem stand, 1449–51 wieder in dem niedrigeren bereich 
um 1,5 sol./scl.




































































































































































































































































































































































































































Diagramm 3.16: Mittelwerte der Haferpreise nach Zahlungsterminen 1423–1451
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Wie verhält es sich nun mit den verschiedenen zahlungsterminen und den 
erkennbaren preisänderungen? an dieser stelle lässt sich abermals prüfen, ob nach 
der ernte eines Jahres, also martini, die preise entsprechend dem ernteertrag nach 
oben oder unten korrigiert werden. die erste hälfte des diagramms scheint dafür 
eher keine indizien zu liefern. der erhöhte preis martini 1425 ist leider isoliert, 
also ohne die flankierenden Werte für lichtmess 1425 bzw. 1426. der preissteige-
rung martini 1429 folgt auch eine Änderung des preises lichtmess 1430 und die 
folgenden Jahre verzeichnen kaum veränderungen. die Jahre 1433–1436 zeigen 
dagegen ein sehr viel deutlicheres, nämlich fast treppenförmiges bild: Jeweils mar-
tini 1433, 1434 und 1435 wird eine deutliche veränderung des preises erkenn-
bar. die späteren 1440er-Jahre scheinen dem allerdings zu widersprechen: sowohl 
lichtmess 1447 als auch 1450 zeigen deutlichere veränderungen als die sie umge-
benden martini-termine. eine eindeutige bewertung der preisveränderungen im 
herbst oder zu Jahresanfang kann aufgrund der zinsverzeichnisse demnach nicht 
vorgenommen werden. allenfalls ließe sich die hypothese aufstellen, dass nach stär-
keren teuerungen die folgende preissenkung eher mit den ernten der Folgejahre 
stufenweise erfolgte. dies deckt sich mit dem befund aus den Wochenverläufen 
der mühlenrechnungen: auch dort zeigte sich zum erntetermin nur eine deutliche 
veränderung, wenn nach einer außergewöhnlichen teuerung der preis stark sank. 
es fügt sich auch in die übergeordnete These tits-dieuaides ein, dass der trend 
innerhalb eines Jahres sich in denjenigen über mehrere Jahre einschrieb.

insgesamt ist das preisniveau des hafers in den zinsverzeichnissen ausgespro-
chen gering. es unterlag aber dennoch stärkeren schwankungen, orientierte sich 
also vermutlich an den veränderungen des angebots und der preise am markt. man 
kann nur vermuten, dass die ordensgebietiger den gegenwert für die last und den 
scheffel hafer festlegten, den sie zu gewähren gedachten, bzw. dass darüber eventu-
ell absprachen mit den ständen getroffen wurden. in den akten einer tagfahrt der 
stände preußens Königlichen anteils von august 1480 steht zumindest zu lesen, 
wie in zusammenhang mit der vereinbarung einer abgabe auf den zins der Wert 
für verschiedene getreidesorten festgeschrieben wird.77 Über den Wert des getrei-
des scheint hier einigkeit geherrscht zu haben. eine ähnliche einigung wäre also 
auch im Kontext der zinszahlungen denkbar. denn einerseits konnten die bauern 
so ohne den umweg über den markt ihre zinsen begleichen, andererseits konnte 
der orden auf diesem Weg getreide von den bauern erhalten.

es ist natürlich fraglich, inwieweit die bauern tatsächlich eine alternative hatten 
und ihr getreide auch auf dem markt verkaufen konnten. Über diese Frage kann 
ein weiterer Quellenbeleg informieren: ein nicht genauer datierter brief des hoch-

77 as Król 1, nr. 27: „[26.] Item noch lauthe hyeundengescreben szall men es haldenn mit den 
zcynsz hubenn, dy do getreyde zcynszenn mit dem zcynszhonighe unnd zcynszmolenn unnd met-
czenn. [27.] Item dy last zcynszkorns geachtet uff 5 m. von der m. 6 sol. Item dy last zcynsz-
weysze, geachtet uffe 7 m. von der mark 6 sol. Item dy last zcynszgerste, geachtet uffe 4 m. von der 
mark 6 sol. Item dy tonne zcynshonigs, geachtet vor 4 m. von der mark 6 sol.“
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meisters paul von rusdorf (1422–1441) an einen vogt, vermutlich den zu dir-
schau.78 der hochmeister schreibt, den bauern des Werders die erlaubnis erteilt zu 
haben, ihre gerste zum markt nach danzig zu bringen und dort zu verkaufen mit 
dem zweck, dass diese ihren zins besser bezahlen könnten. infolgedessen brächten 
die bauern aber kaum noch gerste und Korn auf die marienburg, woraufhin er den 
verkauf zu danzig verbiete.

unter bestimmten voraussetzungen konnten die bauern also durchaus ihr 
getreide gegen geld auf dem markt verkaufen. der brief belegt jedoch auch, wie 
schnell diese Freiheit beschränkt werden konnte und er zeigt, wie sehr der orden 
auf den erhalt von getreide zusätzlich zu dem von ihm selbst angebauten ange-
wiesen war. und sicherlich war der erwerb von getreide zu seinen eigenen Kon-
ditionen in gestalt von zins sehr viel günstiger als der zukauf von hafer zum 
marktpreis.

ein vergleich der Werte aus den zinsverzeichnissen mit den preisen für hafer-
käufe aus den mühlenrechnungen zeigt, wie groß die preisdifferenz war zwischen 
dem preis, den der orden den bauern gewährte, und dem preis, der am markt zu 
zahlen war. bei der darstellung beider reihen im diagramm 3.17 ist allerdings zu 
beachten, dass die preise in den zinsverzeichnissen in guten, die in den mühlen-
rechnungen in geringen schillingen eingetragen wurden. leider überschneidet sich 
nur ein sehr geringer zeitraum beider reihen in den Jahren 1445–1451.

zunächst fällt das deutlich höhere preisniveau der mühlenrechnungen auf: der 
mittelwert der preise aus den zinsrechnungen für die Jahre 1445–1451 beträgt 

78 gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 7878.

















               















Diagramm 3.17: Vergleich Haferwerte Mühlenrechungen und Zinsverzeichnis 1423–1451



138 getreidepreise

1,92 sol./scl., der für die mühlenrechnungen im selben zeitraum 5,06 sol./scl.79 
dies ist wohl zum teil dem verhältnis der guten zur geringen Währung geschuldet, 
aber sicherlich auch der differenz zwischen dem preis, den der mühlmeister in 
Thorn für hafer zahlte und dem, was die ordensgebietiger im raum elbing bzw. 
christburg den bauern gaben. auch die tatsache, dass die preise der zinsrechnun-
gen die teuerung der Jahre 1445 ff. in den mühlenrechnungen nicht mitmachten, 
während das sinken der Werte 1448–1451 in beiden reihen deutlich erkennbar ist, 
deutet darauf hin, dass der orden daran interessiert war, die abgeltung für zins auf 
einem möglichst niedrigen niveau zu halten.80

der vergleich der preisreihen aus den mühlen- und den zinsrechnungen gibt 
so auch noch einmal aufschluss darüber, wie die Werte der letzteren für diese stu-
die verwendbar und zu bewerten sind. es ist davon auszugehen, dass sie eine art 
„gedämpfte“ entwicklung der preise abbilden und preissteigerungen eher zögerlich 
oder gar nicht mitmachten. auch sind sie als reihe in guten mark bzw. schilling 
sicherlich nicht in einem verhältnis von 1 : 2 zu den „geringen preisen“ zu sehen.

Zusammenfassung Für die allgemeine preisentwicklung ergeben die zinsverzeich-
nisse für die Jahre 1423/24 und 1426–1431 bzw. 1449–1451 einen eher niedrigen 
preis, ein leicht gehobenes preisniveau für 1425, 1436 und 1445–1448 und eine 
deutliche anhebung der Werte 1433–1435 und 1438.

3.2.3 preissammlung

nach der vorstellung der beiden preisreihen aus mühlenrechnungen und zinsver-
zeichnissen ist deutlich geworden, dass durchaus bedarf besteht, diesen befund zu 
ergänzen, insbesondere in zeitlicher hinsicht. da keine weiteren preisreihen in den 
überlieferten Quellen aufzufinden sind, muss dies über eine preissammlung aus ver-
schiedenen Quellen erfolgen. insgesamt konnten für die zusätzliche preissammlung 
1.805 Wertangaben aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen werden,81 
die aber zunächst nach getreidesorten (roggen, Weizen, hafer, gerste) bzw. ersten 
verarbeitungsstufen (mehl, malz) in sechs gruppen unterteilt wurden. Wie sich 
bei der zusammenstellung dieser sammlung zeigt, ist es auch bei auswertung einer 
großen anzahl edierter und unedierter Quellenbelege nicht möglich, preise – und 
sei es nur für eine der getreidesorten – für das gesamte 15. Jahrhundert zu erhe-
ben. bereits am anfang dieses Kapitels (diagramme 3.1–3.4) wurde deutlich, wie 
ungleichmäßig die verteilung dieser angaben auf die einzelnen Jahre ist.

79 betrachtet man jeweils den gesamten dargestellten zeitraum, so stehen 1,93 gute sol./scl. in 
den Jahren 1423–51 5,22 geringen sol./scl. 1441–60 gegenüber.

80 dies passt auch zu carstens Feststellung, der deutsche orden habe versucht, möglichst viel 
getreide unter dem marktpreis aufzukaufen. in Form von zinsgetreide ließ sich dies offen-
bar noch leichter bewerkstelligen; vgl. carsten: entstehung preußens, s. 96.

81 um diese sammlung nachvollziehbar zu machen, wurden die der analyse zugrunde liegen-
den datentabellen der arbeit im anhang als tabelle 5.1 beigefügt.
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die zusätzlichen preise können das bisher gesagte aber nicht nur hinsichtlich 
der dokumentierten Jahre ergänzen, sondern auch in anderer hinsicht: so ist bis-
lang die Frage offen geblieben, ob es einen „preußischen getreidepreis“, wie er hier 
rekonstruiert werden soll, überhaupt gab. bestanden nicht vielleicht erhebliche dif-
ferenzen zwischen den preisen in einer großen hafenstadt wie danzig, die noch 
dazu über die Weichsel mit großen mengen getreide aus dem hinterland versorgt 
wurde, und beispielsweise einer kleineren stadt wie ragnit ganz im osten preußens 
an der grenze zu litauen, für die auch immer wieder versorgungsengpässe mit 
getreide belegt sind?82 dieser Frage lässt sich natürlich nur nachgehen, wenn es 
gelingt, eine ausreichende zahl von preisen aus verschiedenen orten für dieselben 
Jahre zusammenzutragen. vor der erörterung derartiger Fragen seien aber zunächst 
die auf preise ausgewerteten Quellen vorgestellt, insbesondere auch hinsichtlich der 
ermittlung der verzeichneten münzart (gutes oder geringes geld) und der vorge-
nommenen auswahl einbezogener preise.

3.2.3.1 Quellen

grundsätzlich wurden alle für diese studie herangezogenen Quellen, gedruckte wie 
ungedruckte, auch auf preise hin ausgewertet.83 da aber verständlicherweise nicht 
alle auch solche angaben enthielten, werden im Folgenden nur die tatsächlichen 
„lieferanten“ von preis- und Wertangaben vorgestellt. 

hinsichtlich der gedruckten Quellen boten sich zunächst die verschiedenen 
edierten amtsrechnungen des ordens an: das marienburger Konventsbuch von 
1399–1412,84 das marienburger Ämterbuch,85 das treßlerbuch,86 die schuldbücher 
und rechnungen der großschäffer und lieger des deutschen ordens87 inklusive 
der darin als zusatzmaterial edierten rechnungen aus dem ordensbriefarchiv: 
oba 8999, 9445 und 9771.88 des Weiteren wurden die editionen des rechen-

82 vgl. z. b. den leider undatierten brief des hauskomturs von Königsberg an den hochmeis-
ter, in dem er auf die aufforderung des hochmeisters antwortet, hafer nach ragnit zu sen-
den, gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 28 146; oder das ebenfalls undatierte 
stück oba 28 172, in dem der hauskomtur zu ragnit den mangel an mehl beklagt.

83 vgl. das Quellenverzeichnis im anhang. dazu kommen jedoch noch viele weitere, die sich 
jedoch als insgesamt unergiebig erwiesen und daher gar nicht aufgeführt wurden.

84 das marienburger Konventsbuch 1399–1412 hrsg. von Walter ziesemer. danzig 1913.
85 das marienburger Ämterbuch hrsg. von Walter ziesemer. danzig 1916.
86 das marienburger treßlerbuch der Jahre 1399–1409 hrsg. von erich Joachim. Königsberg 

1896.
87 schuldbücher und rechnungen der großschäffer und lieger des deutschen ordens in preu-

ßen, bislang 2 bde. hrsg. von Jürgen sarnowsky. Köln; Weimar; Wien 2008 ff. (veröffent-
lichungen aus den archiven preußischer Kulturbesitz 62; zugleich Quellen und darstellun-
gen zur hansischen geschichte n.F., liX.).

88 schuldbücher, bd. 3, zm 7, 9 und 10.
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buchs des marienburger Fischmeisters89 sowie des danziger pfundzollbuchs von 
1409/1190 einbezogen. aus der größeren reihe polnischer editionen von schöffen- 
und stadtbüchern verschiedener preußischer städte fanden sich nur in einer rech-
nung der altstadt elbing91 sowie im schöffenbuch der altstadt Thorn92 brauchbare  
preise.93

die reihe städtischer Quellen wird noch durch verschiedene unedierte rech-
nungen städtischer verwaltungen94 sowie durch verschiedene stadt- oder schöf-
fenbücher95 ergänzt. daneben lieferte das staatsarchiv in danzig auch angaben 
aus der rechnungslegung von Klöstern und spitälern.96 im geheimen staatsarchiv 
zu berlin fanden sich zudem weitere, noch unedierte amtsrechnungen, aus denen 
informationen über preise gewonnen werden konnten.97 einige wenige preisanga-

89 Księga rachunkowa urzędów rybickich komturstw malborskiego i dzierzgońskiego 1440–
1445. liber rationum magistrorum piscaturae commendarum marienburgensis et christ-
burgensis hrsg. von zenon hubert nowak and Janusz tandecki. thorn 1997 (towarzystwo 
naukowe w toruniu, Fontes 82.).

90 das danziger pfundzollbuch von 1409 & 1411 hrsg. von stuart Jenks. trier 2006 (digitale 
Quellen zur hansischen geschichte 1 = cd-rom in: hansische geschichtsblätter 124.).

91 nowa Księga rachunkowa starego miasta elbląga 1404–1414. novus liber rationum vete-
ris civitatis elbingensis, 2 bde. hrsg. von markian pelech. Warschau 1985 (towarzystwo 
naukowe w toruniu, Fontes 72–73.).

92 Księga ławnicza starego miasta torunia 1425–1456. liber scabinorum veteris civitatis toru-
nensis, 2 bde. hrsg. von Karola ciesielska and Janusz tandecki. thorn 1992/93 (towarzys-
two naukowe w toruniu, Fontes 75–76.).

93 diese zum teil schon seit langem vorliegenden editionen wurden natürlich auch schon 
zuvor in der literatur hinsichtlich der preisentwicklung ausgewertet, so etwa bei carsten: 
entstehung preußens, s. 288 ff. und volckart: münzpolitik, s. 445 ff.

94 aus danzig liegen zwei Kämmereibücher der Jahre 1463 bzw. 1472–83, apg 300,12/488 
und 489; vor; verschiedene rechnungen betreffend pfahlkammer, Weichselzoll und mündi-
sche verwaltung, apg 300,19/1, 2a, 2c und 5; sowie eine rechnung aus dem Kontext der 
verwaltung des ländlichen grundbesitzes der stadt 1468–1538, apg 300,2/179. aus der 
stadt elbing lieferte eine rechnung des dortigen mühlamtes einige preise, apg 369,1/2661. 
aus thorn ist ebenfalls eine Kämmereirechnung erhalten, apt, Kat. ii, iii-79. zudem sind 
einige preise für den Kauf von gerste aus der ersten mühlenrechnung in diese rubrik einbe-
zogen, apt, Kat. ii, Xvi-10.

95 aus danzig lieferten ein schöffenbuch der rechtstadt aus den Jahren 1499/1500, apg, 
300,43/4b, sowie ein stadtbuch der Jahre 1456–75, apg 300,59/7, preisauskünfte. aus 
thorn flossen Wertangaben aus zwei bislang unedierten gerichtsbüchern für die Jahre 
1456–78 und 1479–1514 ein: apt, Kat. ii, iX-3 und 4.

96 erstens eine rechnung des danziger brigittenklosters, apg, 345,52; zweitens rechnungen 
des heilig-geist-spitals und des spitals st. Jürgen in elbing: apg 369,1/2439-2442 und 
3240.

97 dies sind aus dem bestand der ordensfolianten (gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg) 
ein bislang teilweise von sattler ediertes schuldbuch aus der reihe der schuldbücher der 
Königsberger großschäfferei (oF 149), die rechnungen des pflegers von lyck von 1479 
(oF 176), des amtes neidenburg aus dem Jahr 1486 (oF 182k), des pfundmeisters von 
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ben stammen außerdem aus briefen98 sowie aus dem rechnungsbuch des danziger 
Kaufmanns Johann pisz.99

Für die preissammlung wurden vordringlich solche preisangaben verwendet, die 
aus einem ein- oder verkauf stammten. dabei wurde keine genauere unterschei-
dung getroffen zwischen diesen beiden Kategorien; auch angaben wie „ersten kopes“ 
wurden nicht weiter berücksichtigt, da für die mehrheit der anderen preise nicht 
darauf geschlossen werden kann, ob es sich um einen Kauf direkt beim erzeuger 
oder bei einem zwischen- oder großhändler handelt. allerdings wurden solche 
preisangaben ausgeschlossen, die mit dem vermerk „mit allem ungelde“ versehen 
waren, da hier völlig unklar bleibt, welche anderen Kosten (nur für transport oder 
auch für zölle oder Ähnliches) mit in die berechnung eingeflossen sind und wie 
hoch letzten endes der Kaufpreis des getreides war.

aus der preissammlung herausgenommen wurden zudem schadenslisten, da 
sich bei ihnen ein ähnliches problem ergibt: es ist völlig unklar, welche Kosten der 
betreffende Kaufmann zur errechnung des Wertes der verlorenen Ware heranzog 
bzw. ob er überhaupt den Kaufpreis zugrunde legte und nicht vielleicht den zu 
erwartenden verkaufspreis. in den Jahren, für die preise sowohl aus schadenslisten 
als auch aus anderen Quellen entnommen werden konnten, liegen diese preise in 
einzelfällen sehr viel höher als der durchschnitt aus Kauf- und verkaufspreisen:100 
so etwa 1445, als in schadenslisten für roggen preise von 18101 bzw. 20  sol./ scl. 
und für malz gar 24 sol./scl.102 verzeichnet wurden – die beiden letzteren vermutlich 
in guter münze, für den ersteren gibt es diesbezüglich keinen anhaltspunkt. der 
durchschnittspreis für roggen aus den mühlenrechnungen lag hingegen bei nur 
6,5 geringen sol./scl., derjenige aus der preissammlung bei 14,67 geringen  sol./ scl. 
Für malz konnte aus anderen Quellen ein preis von 8,95 geringen  sol./ scl. errech-
net werden. ebenso verhielt es sich 1451, wo einem durchschnittsroggenpreis von 
5,25 geringen sol./scl. schadensmeldungen für roggen im Wert von 7,4 vermutlich 

1499/1500 (oF 192), ein rechnungsbuch aus dem Kontext der verwaltung der neumark 
(oF 200a) sowie des mühlmeisters von bartenstein aus den Jahren 1413–1416 (oF 201). 
daneben liegen auch im sogenannten ordensbriefarchiv in derselben XX. hauptabteilung 
noch kleinere rechnungen und verzeichnisse mit entsprechenden preisinformationen: oba 
2022, 2084, 2174, 4518, 5246, 7129, 7619, 7803 und 11 027.

 98 so aus apt, Kat. i, 1659b bzw. gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 972, 1370 
und 10 562.

 99 apg 300,r/F 4.
100 Für den vergleich wurden folgende schadenslisten herangezogen: apg 300,r/F 3, apg 

300,27/2, p. 174r/v und 27/4, p. 178v; apg 300 d 13, nr. 78 und d 18, nr. 38; gsta, 
XX hauptabteilung, oba 6738, 6864 und 8836; hub vii,1, nr. 704 und 767; hub 
viii, nr. 84 und nr. 1162; hub X nr. 490; hr ii, 1, nr. 381 und 543; hr iii, 2 nr. 509.

101 so in gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 8836.
102 beide in apg 300,27/4, p. 178v.
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guten sol./scl.103 bzw. 14 sol./scl.104 gegenüberstehen. in anderen Jahren wiederum 
lagen die beträge doch recht nahe beieinander oder die schadenslisten verzeichnen 
sogar niedrigere beträge. dies war unter anderem 1447 der Fall, wo eine schadens-
liste preise für roggen von 20 bzw. 16,5 wohl geringen sol./scl. ausweist.105 als 
durchschnitt aus der preisreihe wurden dagegen 18,31 geringe sol./scl. errechnet. 
diese wenigen beispiele zeigen, dass die schadenslisten hinsichtlich der enthaltenen 
preise als eher unzuverlässig einzustufen sind.

eine weitere gruppe von preisen wurde aus der tabellarischen und graphischen 
auswertung der preise ausgenommen: die expliziten preisinformationen z. b. von 
ordensamtsträgern an den hochmeister.106 die probleme, die sich hier ergaben, 
liegen zum einen in der fehlenden information darüber, wie der genannte preis 
ermittelt wurde: haben wir es mit dem preis zu tun, der dem jeweiligen ordens-
haus auf dem markt abverlangt wurde, mit allgemeinen beobachtungen oder eher 
mit erwartungen? das hauptproblem aber war praktischer art: etwa die hälfte 
der angaben stammt aus den Jahren 1416–1467. aufgrund der Kürze der jeweili-
gen Quellen und der fehlenden konkreten daten konnte jedoch oft nicht ermittelt 
werden, ob von guten oder von geringen mark die rede ist. die expliziten preisan-
gaben wurden also separat gesammelt und werden in die ausführungen zusätzlich 
zu den ergebnissen der systematischen untersuchung einfließen.

angaben aus zollrechnungen wurden allerdings einbezogen. ein vergleich der 
Werte für die eher gut dokumentierten sorten roggen und Weizen ergab, dass 
der zugrunde gelegte betrag für die zollerhebung nicht etwa niedriger angegeben 
wurde, sondern dass er im vergleich zu anderen preisen des Jahres eher höher lag 
oder gleich hoch war. beispielsweise ergibt sich für das Jahr 1409 aus dem danziger 
pfundzollbuch ein durchschnittspreis von 6,68 sol./scl. für roggen, während der 
mittelwert der übrigen preise aus demselben Jahr nur 6,17 sol./scl. betrug. Für 1475 
lässt sich aus dem pfahlkammerbuch bzw. aus den übrigen Quellen jeweils der-
selbe durchschnittswert von 6 sol./scl. errechnen. beim Weizen standen die Werte 
für das Jahr 1409 aus dem pfundzollbuch bzw. den übrigen Quellen bei 10,48 
bzw. 8,81 sol./scl. auch hier lag die Wertangabe für das getreide als grundlage 
für die zollerhebung höher als der preis in anderen rechnungen. carsten Jahnke 
hat darauf hingewiesen, dass die Quellengattung der pfundzollrechnungen in ver-
schiedener hinsicht mit methodischer vorsicht zu genießen sei107 – was sicherlich 
auch für andere zollrechnungen gültig ist und bereits im zusammenhang mit den 
exportzahlen aus den zollrechnungen teilweise erörtert wurde. Was die aus den 
zollbüchern zu errechnenden preise betrifft, so scheinen lediglich die vorbehalte 

103 apg 300,r/F 3, s. 148.
104 hier konnte nicht geklärt werden, ob gute oder geringe schillinge verzeichnet wurden. der 

preis wurde entnommen hub viii, nr. 84 § 64.
105 apg 300,r/F 3, s. 138 f.
106 Wie etwa in den briefen gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 2983, 9316, 9320.
107 vgl. Jahnke: pfundzollrechnungen, s. 160 f. und die diskussion oben Kapitel 2.1.
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hinsichtlich der umrechnung fremder Währungen und unterschiedlicher münzsor-
ten relevant zu sein – mit solchen Fehlern müssen wir aber wohl auch bei anderen 
Quellenarten rechnen. hinsichtlich der Fragen von betrug und schmuggel weist 
Jahnke für exporthäfen, zu denen danzig im Kontext des getreideexports gezählt 
werden muss, vor allem auf die möglichkeit der falschen deklaration von Waren 
hinsichtlich ihrer menge hin. ob es den schiffern dabei möglich war, falsche preise 
anzugeben, scheint fraglich. schließlich werden wohl auch die zöllner über gewisse 
erfahrungswerte hinsichtlich aktueller Warenpreise verfügt haben. nicht ausschlie-
ßen lässt sich allerdings, dass diese möglicherweise betrogen. vor dem hintergrund 
der verglichenen roggen- und Weizenpreise erscheint es jedoch absolut zulässig, die 
Werte aus den zollrechnungen einzubeziehen, um so für schlechter dokumentierte 
sorten zusätzliche informationen zu gewinnen.

nach welchen gesichtspunkten wurde für die Jahre 1416–1467 im einzel-
fall die unterscheidung zwischen guten und geringen schilling- oder markanga-
ben vorgenommen? Wie oben erläutert, fand sich nur in einem kleinen teil der 
Quellen eine ausdrückliche angabe über die art der münze.108 in den Quellen 
konnten aber vor allem in längeren rechnungen über die enthaltenen summen auf 
die anzahl der pfennige je schilling rückgeschlossen werden.109 ein etwas ande-
res Kriterium wurde im Fall von oba 11 027 angewendet: hier ließ sich leider 
keine entsprechende summe finden, die einen rückschluss auf die pfennigmenge 
je schilling erlaubt hätte. allerdings fanden sich dort angaben wie „9 sol. 9 d.“, die 
einen deutlichen hinweis darstellen, dass hier keine schillinge von 6 d. verrech-
net wurden, da wir sonst „10 sol. 3 d.“ lesen müssten. die übrigen preisangaben 
aus den betreffenden Jahren wurden nach dem inhalt und zweck der Quelle, wie 
oben beschrieben,110 eingeordnet. dabei handelte es sich durchweg um rechnungs-
bücher und andere aufzeichnungen tatsächlicher Käufe, so dass jeweils geringe 
schillinge als grundlage für die beträge angenommen wurden.111 die infolge dieser 
zuordnung erstellten Wertetabellen und diagramme wurden anschließend noch-
mal auf ihre plausibilität überprüft, wodurch sich die vorgenommene bewertung 
bestätigen ließ.

108 ausdrücklich als gering ausgewiesen sind die preisangaben in apg 300,r/F 4, apt, Kat. i, 
1659b, gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 9445 und 10 562 sowie in den rele-
vanten stücken in tasb. als „gutes geld“ gekennzeichnet sind die beträge in gsta pK, XX. 
ha hist. sta Königsberg, oba 7129 und 7619.

109 dabei ergaben sich 6 d. pro sol., also geringe schillinge, in den rechnungen gsta pK, XX. 
ha hist. sta Königsberg, oba 4518, 5246 und 9000. auf gute schillinge von 12 d. 
konnte im Fall von gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 8999 und dem stück aus 
oF 149, p. 53, geschlossen werden.

110 vgl. Kapitel 3.1.3.
111 dabei handelt es sich im einzelnen um apg 300,19/1, 2a und 2c, apg 300,59/7; apt, 

Kat. ii, iii-79, iX-3 und Xvi-10, gsta pK, XX. ha hist. sta Königsberg, oba 7803, 
oba 9771, oF 200a sowie die stücke aus rFm . alle bislang nicht aufgeführten Quellen 
enthalten keine preisangaben aus den kritischen Jahren 1416–1467.
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3.2.3.2 Jahresdurchschnitte

nach diesen vorbemerkungen soll nun auf die ergebnisse der zusätzlichen preisaus-
wertung eingegangen werden. dabei liegt der Fokus vor allem auf den ergänzungen 
und zusätzlichen erkenntnissen, die diese „preissammlung“ ermöglicht.

in chronologischer hinsicht wird der bislang vorgestellte befund vor allem für 
die Jahre 1400–1415 ergänzt. die Jahre 1415–1440 sind dagegen äußerst spärlich 
belegt, was die bedeutung der preisreihe aus den zinsrechnungen erhöht. erst die 
1440er-Jahre sind wieder besser dokumentiert und für die Jahre nach 1468 kom-
men ebenfalls noch einige angaben hinzu. im Folgenden werden die zu ergänzen-
den Werte aus anderen Quellen gleich zusammen mit den beiden preisreihen aus 
mühlen- und zinsrechnungen vorgestellt. die unter den Jahreszahlen dargestellten 
angaben zur anzahl der Werte beziehen sich dabei aber immer auf die zusätzlichen 
Werte aus der preissammlung.112

1400–1425 betrachten wir zunächst die vier sorten roggen, Weizen, hafer und 
gerste.113 allen diagrammen (nr. 3.18–3.21) ist ein moderater verlauf zu beginn 
des Jahrhunderts gemein. in den Jahren 1402 bzw. 1403 zeigen alle Kurven einen 

112 die diagramme, die ausschließlich mittel- und einzelwerte der preissammlung darstellen, 
finden sich als diagramme 5.13–32 im anhang. lediglich die gerstenpreise sind vollständig 
in diesem Kapitel abgebildet, da sie nur der preissammlung entstammen.

113 dabei ist zu beachten, dass dies das erste vorgestellte diagramm für gerste ist, da diese sorte 
in den mühlenrechnungen nur zweimal genannt wird und diese angaben hier mit verhan-
delt werden.





















                           









 













Diagramm 3.18: Mittelwerte Roggen 1400–1425
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mehr oder weniger leichten anstieg der preise. 1406 schließlich erreicht der preis in 
allen diagrammen einen tiefpunkt, um bis 1409, bzw. bei gerste 1410, anzustei-
gen. lediglich der Weizenpreis knickt im Jahr 1408 noch einmal ein. bis 1412 fällt 
der preis bei allen sorten leicht, bleibt aber auf einem hohen niveau. bei der gerste 
setzt sich diese tendenz sogar noch bis 1414 fort.

eine ausnahme stellt der haferpreis dar, der 1412 bereits wieder ansteigt, 
was sich bis 1414/15 fortsetzt. hafer ist insgesamt das am besten dokumentierte 

Diagramm 3.19: Mittelwerte Weizen 1400–1425



















                           


















      















                           




















    

Diagramm 3.20: Mittelwerte Hafer 1400–1425
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getreide: es gibt nicht nur eine vielzahl von haferpreisen in allen untersuchten 
Quellen, der marktwert wird auch durch die reihe der zinsrechnungen zusätzlich 
dokumentiert und es gibt eine gewisse anzahl von haferverkäufen in den müh-
lenrechnungen. im diagramm für hafer wird nun deutlich, dass der mühlenrech-
nungspreis über dem für bartenstein bzw. eilau errechneten durchschnittspreis des 
Jahres 1415 lag. am ende des betrachteten zeitraums beginnt dann die dokumen-
tation durch das zinsverzeichnis. die differenz zwischen den beiden preisen für 
1425 ergibt sich wohl aus den unterschiedlichen zugrunde gelegten münzarten, 
nämlich guten bzw. geringen schillingen.

Konnte beim hafer aufgrund der differenz zwischen mühlenrechnungen und 
anderen angaben nicht entschieden werden, ob es 1415 zu einem preisanstieg kam, 
lässt sich dies mit hilfe der diagramme für roggen und Weizen leichter klären: in 
beiden schaubildern zeigt sich eine deutliche preissteigerung. im Falle des roggens 
kommt ebenfalls wieder eine deutliche diskrepanz zwischen dem Wert der müh-
lenrechnungen und dem in diesem Falle ebenfalls aus bartensteiner preisangaben 
errechneten durchschnittswert zum vorschein. der roggenpreis sinkt bis zum Jahr 
1418, bleibt aber auch da noch auf einem hohen niveau – obwohl man in betracht 
ziehen muss, dass zwischen 1415 und 1418 die Währungsreform erfolgte. die bei-
den verbleibenden Wertangaben in geringen schillingen weisen eine fallende ten-
denz auf. lediglich eine angabe in guten schillingen liegt für das Jahr 1423 vor, die 
natürlich zunächst keine aussage ermöglicht. der sehr hohe Weizenpreis 1415 ist 
singulär und wird so erst wieder 1494 erreicht. die verbleibenden beiden Werte für 
1423 und 1425 liegen deutlich niedriger, sind aber dennoch auf verhältnismäßig 
hohem niveau.















                           





















          

Diagramm 3.21: Mittelwerte Gerste 1400–1425
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Was malz, Weizenmalz und mehl in demselben zeitraum anbelangt (diagramme 
nr. 3.22 und 3.23), so liegen für beide produkte die wenigsten zusätzlichen Werte 
vor. die Kurve der mehlpreise vollzieht eine ähnliche entwicklung, wie wir sie für 
die getreidesorten beobachten konnten: leichter anstieg bis 1403, 1406 zunächst 
tiefster preis und erneuter anstieg, in diesem Fall bis 1410. dabei spielen sich 
all diese entwicklungen in einem recht engen rahmen und auf recht niedrigem 
preisniveau ab. beim malz ist aufgrund der geringen zahl der Werte eine solche 















                           





















   

Diagramm 3.23: Mittelwerte Malz 1400–1425





























                           





 













Diagramm 3.22: Mittelwerte Mehl 1400–1425
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beobachtung zunächst nicht möglich. die vorhandenen preise für 1409–11 und 
1414/15 zeigen insgesamt eine leicht steigende tendenz, wobei der preis im Jahr 
1415 bei Weitem nicht so hoch liegt, wie das bei Weizen oder roggen der Fall 
ist. allerdings handelt es sich bei diesem Wert um den einzigen malzpreis aus den 
mühlenrechnungen in dieser phase und der preis aus den mühlenrechnungen war 
im Jahr 1415 auch bei der sorte roggen eher gedämpft.

1426–1450 die Jahre 1426–1450 (nr. 3.24–3.29) sind, wie gesagt, die am 
schlechtesten dokumentierten. Für roggen, der im Übrigen nach hafer insgesamt 
am besten belegt ist, liegen zusätzlich zu den drei Werten aus den mühlenrech-
nungen sieben weitere in geringer münze und lediglich einer in guter münze vor. 
auffällig ist, dass im Jahr 1445, dem einzigen Jahr, das doppelt belegt ist, eine 
große differenz zwischen den beiden Werten besteht – wie sie sich auch schon 
für 1415 feststellen ließ. die Werte der preissammlung für 1445 stammen alle aus 
oba 9771 und beziehen sich auf die region marienburg.

interessant ist außerdem, dass der Wert für gute mark im Jahr 1435 über demjeni-
gen für geringe mark im Folgejahr liegt. ein Fehler bei der zuordnung der Werte 
ist in diesem Fall ausgeschlossen, da beide beträge in den Quellen ausdrücklich als 
gering bzw. gut gekennzeichnet sind. bei einem vergleich mit dem preis in guten 
schillingen vom Jahr 1423, der 3,5 sol./scl. und damit weniger als ein drittel des 
preises für 1435 betrug, wird deutlich, dass es sich um einen sehr hohen betrag 
handelt. man kann also davon ausgehen, dass in der betrachteten zeitspanne nach 
1427 auch das Jahr 1435, ebenso wie 1438, einen sehr hohen preis verzeichnete. 





















                          
























     

Diagramm 3.24: Mittelwerte Roggen 1426–1450
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die Jahre 1443/44 weisen ein eher niedriges niveau auf; ab 1445 steigt der preis 
zum Jahr 1448 hin an. Was die einordnung der beiden letzten Werte aus den müh-
lenrechnungen anbelangt, so wäre denkbar, dass der preis in Thorn später reagierte 
und also erst im nicht dokumentierten Jahr 1446 anstieg. 1449 ist der preis ver-
mutlich wieder gesunken – er ist zumindest im vergleich zu dem mühlenrech-
nungspreis von 1427 eher niedrig.



















                          




















  

Diagramm 3.25: Mittelwerte Weizen 1426–1450















                          





















       

Diagramm 3.26: Mittelwerte Hafer 1426–1450
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Für Weizen liegen deutlich weniger Werte vor. die drei Werte in geringer Wäh-
rung deuten an, dass 1427 der preis, wie ja auch beim roggen, eher höher war. 
1443 und 1446 zeigen sich die Werte auf einem niedrigeren niveau. ein preisan-
stieg wie beim roggen ist nicht zu erkennen. der einzelne preis in guter Währung 
ist hier nicht bewertbar.

Was den hafer betrifft, so kann der bisherige befund aus mühlen- und zins-
rechnungen nur geringfügig ergänzt werden. hinsichtlich der geringen preise zeigt 
sich 1435 eine teuerung bei den Werten der preissammlung, die diejenigen aus den 
zinsverzeichnissen nicht abbilden, wie sich dies auch schon im vergleich mit den 
mühlenrechnungen zeigte. und 1439 finden wir einen leicht angehobenen preis, 
der sich 1440 in der reihe der geringen münzen fortzusetzen scheint. die preise in 
geringer Währung liegen insgesamt recht nahe bei denen aus den mühlenrechnun-
gen. als neue erkenntnis lässt sich höchstens werten, dass die Jahre 1440, 1443 und 
1446 wohl relativ hohe preise verzeichneten.

die sorte gerste ist in den Jahren 1426–50 vergleichsweise dicht dokumentiert. 
am anfang dieses zeitraums deutet der vergleich der beiden Werte in geringer 
Währung auf einen hohen preis 1427 hin – wie ja auch schon bei den anderen 
sorten –, 1429 dagegen auf einen recht niedrigen. die 30er-Jahre sind lediglich mit 
drei Werten in guter münze belegt. hier zeichnen sich 1434/35 recht hohe Kosten, 
1439 ein eher niedriger preis ab – wobei ein vergleich mit dem Wert in geringer 
münze von 1429 auf ein immer noch hohes niveau hinweist. die 40er-Jahre sind 
gekennzeichnet durch einen hohen Wert 1443, der in der Folge 1444 stark sank, 
um danach bis 1448 anzusteigen und 1449 wieder zu fallen.

die Werte für malz werden nur in den 40er-Jahren durch weitere in gerin-
ger münze ergänzt. der einzelne preis in guten schillingen aus dem Jahr 1439 ist 















                          






















           

Diagramm 3.27: Mittelwerte Gerste 1426–1450
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daher nicht einzuordnen. erkennbar ist zusätzlich zur bisherigen preisentwicklung, 
dass der preis von 1443 auf 1444 wohl fiel, während er 1449 auf eher gehobenem 
niveau lag. die großen abstände zwischen den Werten aus mühlenrechnungen 
und preissammlung zeigen hier deutlich, wie schwierig die interpretation von Wer-
ten verschiedenen ursprungs ist: Während der preis 1446 laut mühlenrechnungen 
eher steigt, zeugt der andere Wert eher von seinem sinken – im Jahr 1449 verhält 





























                          





 













Diagramm 3.28: Mittelwerte Mehl 1426–1450















                          





















   

Diagramm 3.29: Mittelwerte Malz 1426–1450
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es sich genau umgekehrt: die mühlenrechnungen suggerieren fallende preise, die 
preissammlung eher einen anstieg.

Was die mehlpreise aus diesem vierteljahrhundert angeht, so ist für die ein-
zelnen beiden Werte, noch dazu in verschiedenen münzarten, keinerlei aussage 
möglich.

1451–1475 im folgenden zeitraum 1451–75 (diagramm nr. 3.30–3.35) fanden 
sich für Weizen nur zwei Werte ergänzend zu den mühlenrechnungen: in den Jah-
ren 1460 und 1475. das Jahr 1460 weist dabei einen eher gehobenen preis auf, 
1475 liegt, wie auch der Wert der mühlenrechnungen schon zeigte, auf einem eher 
niedrigen niveau.

Was den vergleich von mühlenrechnungen und preissammlung anbelangt, ist 
das diagramm zur sorte roggen sehr interessant, denn obwohl einige der Werte 
sehr nahe beieinander sind, liegen einige deutlich über oder deutlich unter der 
jeweils anderen reihe. ein genauerer blick auf die herkunft der Werte zeigt, dass 
diejenigen preisangaben, die aus Thorn stammen (in den Jahren 1455, 1462, 1467, 
1469 und 1474), auch fast identisch mit denen der Thorner mühlenrechnungen 
sind. die preise, die einen größeren abstand zu denen der mühlenrechnungen 
aufweisen, stammen aus danzig bzw. in einem Fall aus Kulm (1456–58), wobei 
1475 ein danziger preis sehr nahe bei dem Thorner liegt. betrachtet man die Kurve 
daraufhin genauer, so ist die naheliegendste erklärung für diese differenz, dass der 
preis in der einen oder anderen stadt später oder früher reagierte, dass sich eng-
pässe in der versorgung wohl erst allmählich ausbreiteten und sich die Werte ent-
sprechend mit verzögerung veränderten.















                          





















  

Diagramm 3.32: Mittelwerte Hafer 1451–1475





















                          




















      


  

Diagramm 3.30: Mittelwerte Roggen 1451–1475
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es sich genau umgekehrt: die mühlenrechnungen suggerieren fallende preise, die 
preissammlung eher einen anstieg.

Was die mehlpreise aus diesem vierteljahrhundert angeht, so ist für die ein-
zelnen beiden Werte, noch dazu in verschiedenen münzarten, keinerlei aussage 
möglich.

1451–1475 im folgenden zeitraum 1451–75 (diagramm nr. 3.30–3.35) fanden 
sich für Weizen nur zwei Werte ergänzend zu den mühlenrechnungen: in den Jah-
ren 1460 und 1475. das Jahr 1460 weist dabei einen eher gehobenen preis auf, 
1475 liegt, wie auch der Wert der mühlenrechnungen schon zeigte, auf einem eher 
niedrigen niveau.

Was den vergleich von mühlenrechnungen und preissammlung anbelangt, ist 
das diagramm zur sorte roggen sehr interessant, denn obwohl einige der Werte 
sehr nahe beieinander sind, liegen einige deutlich über oder deutlich unter der 
jeweils anderen reihe. ein genauerer blick auf die herkunft der Werte zeigt, dass 
diejenigen preisangaben, die aus Thorn stammen (in den Jahren 1455, 1462, 1467, 
1469 und 1474), auch fast identisch mit denen der Thorner mühlenrechnungen 
sind. die preise, die einen größeren abstand zu denen der mühlenrechnungen 
aufweisen, stammen aus danzig bzw. in einem Fall aus Kulm (1456–58), wobei 
1475 ein danziger preis sehr nahe bei dem Thorner liegt. betrachtet man die Kurve 
daraufhin genauer, so ist die naheliegendste erklärung für diese differenz, dass der 
preis in der einen oder anderen stadt später oder früher reagierte, dass sich eng-
pässe in der versorgung wohl erst allmählich ausbreiteten und sich die Werte ent-
sprechend mit verzögerung veränderten.















                          





















  

Diagramm 3.32: Mittelwerte Hafer 1451–1475

Welche neuen erkenntnisse lassen sich nun aus den zusätzlichen preisangaben 
gewinnen? 1451 zeigt sich der preis auf eher niedrigem niveau, ebenso wie danach 
1454/55. 1456 bzw. 1457 erfolgt ein rasanter anstieg der preise, der in danzig wei-
ter bis 1458 anhält. das sinken der preise bis 1462 wurde oben bereits beschrieben. 
man kann feststellen, dass nach 1467 noch bis 1468 die preise steigen und erst 
1469 wieder sinken – hier schließen die zusätzlichen Werte eine lücke. der ver-

Diagramm 3.31: Mittelwerte Weizen 1451–1475
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lauf gestaltet sich ansonsten so wie in zusammenhang mit den mühlenrechnungen 
beschrieben.

Für die sorte hafer ließen sich lediglich einige wenige preise am anfang und 
ende der betrachteten phase hinzugewinnen. sie ergänzen die gewonnenen infor-
mationen beim blick auf das Jahr 1451, wo der Wert in guten schillingen ebenso 















                          




















  

Diagramm 3.33: Mittelwerte Gerste 1451–1475





























                          



















   

Diagramm 3.34: Mittelwerte Mehl 1451–1475
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hoch ist, wie derjenige aus den mühlenrechnungen in geringen schillingen. das 
wirft noch einmal ein schlaglicht auf das verhältnis beider münzarten zueinander 
und die „umrechenbarkeit“ der preise. Wirklich neu ist lediglich die information 
über einen eher niedrigen preis im Jahr 1475, was auch zu dem befunden von 
roggen und Weizen passt. auch der gerstenpreis ist in diesem Jahr eher gering. 
es liegen nur drei preisangaben aus diesem zeitabschnitt vor, die denn auch vor 
allem auskunft über die o. g. Werte und über einen hohen preis im Jahr 1468  
geben.

die mühlenrechnungen hatten für mehl nur sehr wenige Werte geliefert. die 
übrigen Quellen zeigen sich hier ergiebiger – allerdings nur bis zum Jahr 1476, 
weshalb dieses Jahr hier in das diagramm einbezogen wurde. die wenigen vor-
handenen Werte weisen dennoch auf die schwierigkeiten mit der Ware mehl hin. 
denn in der regel verzeichnen die Quellen tatsächlich nur „mehl“ – die Quali-
tätsunterschiede zwischen mehl aus verschiedenen getreidesorten oder auch dem 
„stopmel“ aus den mühlenrechnungen müssen aber ziemlich groß gewesen sein. das 
mehl zu dem hohen preis aus dem Jahr 1460 ist auch nicht in irgendeiner Weise 
besonders ausgewiesen. die vergleichbarkeit der preise scheint also definitiv ein-
geschränkt. davon abgesehen kann man wohl mit ziemlicher sicherheit aus den 
Werten ableiten, dass 1462 ein eher niedriger preis vorherrschte, während 1467 
hohe bis sehr hohe beträge gezahlt wurden. die reihe der Werte für malz wird aus 
der preissammlung lediglich um einen preis im Jahr 1475 ergänzt und muss nicht 
weiter kommentiert werden.















                          
























Diagramm 3.35: Mittelwerte Malz 1451–1475
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1476–1499 auch bei den Werten dieser phase liegen die angaben für roggen-
preise zum teil sehr weit auseinander. hinsichtlich der herkunft der Werte zeigt 
sich hier zunächst keinerlei systematik, sowohl ähnliche wie deutlich unterschied-
liche Werte stammen aus danzig (1476, 1477, 1480, 1482 und 1490) wie aus 
elbing (1483, 1484, 1487). der einzige preis aus lyck liegt ziemlich nahe bei der 
Thorner angabe. die anordnung der eher abweichenden preise lässt aber wiede-



















                         



















     

Diagramm 3.37: Mittelwerte Weizen 1476–1499





















                         





















          

Diagramm 3.36: Mittelwerte Roggen 1476–1499
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rum vermuten, dass diese abweichungen im Kontext größerer Änderungen auftra-
ten. die angaben der anderen Quellen ergänzen das über die mühlenrechnungen 
gesagte insofern, als schon 1480 ein preisanstieg stattfand, wohingegen der preis 
auch bereits ein Jahr früher, 1483, fällt. vor allem der verlauf der späteren 80er- 
und frühen 90er-Jahre wird hier neu dokumentiert: ein preisanstieg von 1486 an 
bis zum Jahr 1491 mit anschließendem sinken der preise.















                         



















  

Diagramm 3.38: Mittelwerte Hafer 1476–1499















                        


















     

Diagramm 3.39: Mittelwerte Gerste 1476–1499
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die Weizenpreise der mühlenrechnungen werden für dieselbe periode (1486–1491) 
ergänzt. hier fällt der preis nach 1486 noch einmal auf 1487, ist 1491 aber ebenso 
wie der roggenpreis auf einem hohen niveau. insgesamt liegen hier alle zusätzli-
chen Werte nahe bei denen der mühlenrechnungen. 

Für 1476–99 lag bislang nur ein einziger haferpreis vor. die wenigen zu ergänzen-
den Werte lassen lediglich den schluss auf einen sehr hohen preis 1491 zu – was sich 
mit den preisangaben für die beiden anderen sorten deckt. 1483 und 1495 sind die 
preise niedriger, 1486 noch tiefer. die gerstenpreise weisen 1477 ein eher niedriges 
niveau auf. 1483 sind sie höher, steigen bis 1487 leicht an. nach einem leichten absin-
ken 1488 ist erst wieder 1491 ein recht hoher preis dokumentiert. Für malz liefern die 
anderen Quellen zahlreiche weitere Werte, die in der regel recht nahe bei denen der 
mühlenrechnungen liegen. lediglich die Jahre 1487–89 weisen eine neue tendenz auf: 
hier zeigt sich ein anstieg der preise zum Jahr 1488 hin und ein anschließendes sinken.

Zusammenfassung Wie wurden die bisherigen erkenntnisse durch die weiteren 
nachforschungen über den zeitlichen verlauf der preise modifiziert? vor allem 
erhielten wir zusätzliche Werte aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts, die für 
das erste Jahrzehnt eine sehr moderate preisgestaltung mit einem tiefpunkt 1406 
und einem kleinen höhepunkt 1402/03 bzw. einem etwas stärkeren 1409–1412 
und 1415 ergab. danach sind erst wieder die 20er-Jahre ausreichend belegt. hier 
wird nun deutlich ein anstieg zum Jahr 1427 hin erkennbar. die 30er-Jahre sind 
vor allem mit preisen in guter Währung ausgewiesen, was einen vergleich mit der 
vorangehenden und nachfolgenden entwicklung erschwert. dennoch scheint sich 
um das Jahr 1435 eine leichte teuerung abzuzeichnen, gefolgt von einem stärkeren 
anstieg zum Jahr 1438 hin. innerhalb der 40er-Jahre liegt der höhepunkt wohl um 















                         






















Diagramm 3.40: Mittelwerte Malz 1476–1499
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das Jahr 1448. die folgenden 50 Jahre waren bereits auf grundlage der mühlen-
rechnungen recht gut beschrieben. diese entwicklung bestätigte sich weitgehend 
nach hinzuziehen der übrigen Werte.

3.2.3.3 preise nach orten

der interessanteste neue aspekt aus der einbeziehung zusätzlicher Quellenbelege 
ergab sich sicherlich mit blick auf die differenzen zwischen preisen derselben Jahre 
aus unterschiedlichen orten. auf den ersten blick ließen sich diese vor allem auf 
die unterschiedliche herkunft und mögliche frühere oder verzögerte entwicklun-
gen der versorgungslage zurückführen. im Folgenden sollen solche abweichenden 
preise noch einmal genauer betrachtet werden.

zu diesem zweck war es naheliegend, die preise der beiden am besten doku-
mentierten reihen hafer und roggen nach orten aufzuschlüsseln. zusätzlich zu 
den im rahmen der diskussion der diagramme doppelt belegten Jahren wurde 
hier auch innerhalb der preissammlung aus anderen belegen nochmals nach orten 
unterschieden. es wurden dabei zum einen diejenigen orte aufgelistet, für die klar 
die meisten preise vorliegen, also vor allem Thorn, marienburg, elbing und danzig. 
diese gruppe wird im Folgenden als „zentrum“ bezeichnet, da alle aufgeführten 
orte an der Weichsel oder in Weichselnähe liegen und so von einer gemeinsamen 
und ergiebigen versorgungsachse auszugehen ist.

die tabelle zeigt bereits sehr deutlich, dass zum anderen nur sehr wenige preise 
einer „peripherie“ zugeordnet werden können, also den orten, die abseits der Weich-
sellinie vor allem im osten preußens lagen und die weniger direkt mit den Weich-
selmärkten verbunden waren. leider liegen auch aus Königsberg nur ausgesprochen 
wenige preise vor. ein vergleich dieses hauptortes des östlichen preußen, gerade über 
die zeit der teilung preußens hinweg, wäre besonders interessant gewesen.114 ein 
großteil der übrigen, nicht in diesen tabellen enthaltenen preise stammt aus schlecht 
zuzuordnenden kleineren orten, die vermutlich in gebieten um die genannten großen 
städte lagen. sie wurden daher nicht für den preisvergleich nach orten herangezogen.

Roggen Was nun zunächst die roggenpreise der zentraleren orte anbelangt, so 
verfügen wir über einige vergleichswerte.

in der ersten dargestellten periode 1400–1421 finden sich preise aus allen vier 
orten. auffällig ist zunächst der preis von 1421, der in Thorn und danzig völlig 
identisch ist, was sonst kaum vorkommt. im vergleich mit danzig waren die preise 
in marienburg in den vorangehenden Jahren – mit ausnahme des Jahres 1407 – in 
der regel niedriger, wobei danzig im Folgejahr schnell „nachzieht“. in den Jahren der 

114 die bei abel aufgeführte „Königsberger preisreihe“, abel: agrarkrisen, s. 58; war am zitier-
ten ort, der deutschen vierteljahrsschrift 1850, auch bei sorgfältiger suche nicht aufzufin-
den. so konnte nicht geklärt werden, auf welcher Quellengrundlage der von abel zitierte 
unbekannte autor diese preisreihe zusammengestellt hat. im historischen staatsarchiv 
Königsberg wurde von der verfasserin keine geeignete Quelle aufgefunden.
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teuerung zwischen 1406 und 1409 steigen beide preise parallel an, wenngleich der 
marienburger früher und etwas schneller ausschlägt. insgesamt sind die danziger preise 
zwischen 10 und 50 % höher als die marienburger, was bei der nähe beider städte 
doch erstaunt. der elbinger preis liegt in diesen ersten Jahren des 15. Jahrhunderts 
zunächst 2 bzw. 4 % über dem danziger. erst 1409 war sowohl der danziger wie der 
marienburger Wert höher als der elbinger, der die teuerung nicht in demselben maße  
mitmachte.

Roggenpreise [sol./scl.]: „Zentrum“

Jahr Thorn Danzig Elbing Marienburg

1400 5,94

1401 5,13 5,25 4,09

1402 5,50 5,00

1403 5,38 4,66

1404 5,79 6,00 4,33

1405 3,89

1406 4,00 2,67

1407 4,00 4,00 4,74

1408 5,50 5,02

1409 6,66 5,00 6,01

1410 5,00

1411

1412 5,00

1413

1414

1415 10,00

1416

1417

1418 16,00 (ger.)

1419

1420

1421 10,63 (ger.) 10,63 (ger.)

1443 12,50 (ger.)

1444 4,67 (ger.)

1445 6,50 (ger.) 13,92 (ger.)

1446 16,00 (ger.) 14,86 (ger.)

1447 18,61 (ger.)

1448

1449 6,00 (ger.)
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Roggenpreise [sol./scl.]: „Zentrum“

Jahr Thorn Danzig Elbing Marienburg
1454 7,22 (ger.)

1455 6,99 (ger.)

1456 17,00 (ger.) 12,00 (ger.)

1457 18,83 (ger.) 27,50 (ger.)

1458 14,33 (ger.)

1459 10,63 (ger.)

1460 9,25 (ger.)

1472 8,85

1473 7,39

1474 8,40

1475 4,88 6,00

1476 4,52 6,00

1477 5,31 6,00

1478 5,67

1479 5,96

1480 6,51 22,00

1481 10,35

1482 14,69 21,09

1483 15,83 7,00

1484 8,33 7,50

1485

1486

1487 9,62 9,50

1488 10,00

1489 17,00

1490

1491 18,10

1492 17,57

1493 16,95

1494 9,23

1495 8,30

1496 8,33

1497 9,51

1498 9,40

1499 10,57 10,02

Tabelle 3.2: Roggenpreise nach Orten I
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die nächste phase paralleler preise zeigt sich erst 1445/46: der marienburger preis 
lag hier zunächst deutlich über dem Thorner und hatte bereits 1443 ein sehr hohes 
niveau. im Jahr 1446 kletterte jedoch auch der Thorner Wert sehr hoch. im dia-
gramm oben (nr. 3.24) schlägt sich diese entwicklung so nicht nieder, da der Thor-
ner preis des Jahres 1446 nicht aus den mühlenrechnungen stammt und daher 
nicht einzeln abgebildet ist. hier bestätigt sich zum einen der eindruck, dass der 
preis der mühlenrechnungen häufig niedriger lag und weniger heftigen schwan-
kungen unterlag als in den übrigen großen städte. zudem tritt diese diskrepanz 
der preise zum zeitpunkt eines deutlichen anstiegs auf.

im folgenden intervall zwischen 1454 und 1460 sind Thorner und danziger 
preise parallel überliefert. zunächst ist der eine, dann der andere preis höher. auch 
hier steht das missverhältnis beider preise im Kontext einer teuerung, und ebenso 
bleibt der preis der mühlenrechnungen hinter anderen preisen zurück. in der dar-
stellung der roggenpreise für die Jahre 1451–1475 (diagramm nr. 3.30) zeigte 
zusätzlich ein preis aus Kulm, der hier nicht separat aufgeführt wurde, dass auch im 
Jahr 1458 noch sehr hohe preise verzeichnet wurden und dass auch hier die müh-
lenrechnungen in der höhe stark zurückblieben.

zwischen 1472 und 1499 lassen sich Werte aus Thorn, danzig und elbing ver-
gleichen. auch in dieser periode liegen die danziger preise wieder deutlich über den 
Thornern. die teuerung der 80er-Jahre, die in Thorn laut auskunft der überwie-
gend aus mühlenrechnungen überlieferten preise ihren höhepunkt 1483 erreichte, 
hat diesen in danzig bereits 1480 erreicht, nach einem anstieg um 267 %. sieht 
man von den beiden Jahren starker teuerung ab, liegen der Thorner und der 
 danziger preis nicht sehr weit auseinander. in elbing zeigt sich im Jahr 1483 keine 
teuerung – möglicherweise lag die stadt auch hier, wie im ersten Jahrzehnt des 
15. Jahrhunderts, recht nahe am danziger preis, so dass er bereits in den Jahren 
zuvor eine teuerung aufwies.115

aus diesen ersten ausführungen lassen sich zunächst folgende beobachtungen 
zusammenfassen:
1.  der preis aus den Thorner mühlenrechnungen liegt häufig unter denen anderer 

orte und scheint weniger stark zu steigen. Wie es sich mit anderen Thorner 
Quellen verhält, kann hier mangels daten leider kaum überprüft werden. einige 
wenige belege deuten jedoch darauf hin, dass dabei die art der Quelle und nicht 
ihre geographische herkunft entscheidend ist.

2.  der danziger preis hat die stärkste tendenz zu extremen steigerungen, was 
möglicherweise auf die bedeutung der stadt als exporthafen zurückzuführen 
ist. das ließe sich gut anhand der Ware hafer überprüfen, da diese nicht als 

115 in anderer Weise stellen sich die preise der drei städte thorn, danzig und elbing für das 
Jahr 1491 in caspar Weinreichs danziger chronik dar: hier schreibt der autor, die Korn-
preise hätten in der ersten Jahreshälfte in thorn 19 m./l., in danzig 20 m./l., in elbing 
jedoch 28 m./l. betragen. ss rer pruss, iv, s. 783.
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exportgut fungierte. allerdings liegen für hafer, wie noch zu sehen sein wird, so 
gut wie keine preise aus danzig vor.

3.  der elbinger preis liegt recht nah an dem aus danzig.
4.  marienburg hat im vergleich der vier großen städte häufig den niedrigsten  

preis.

Wie stellt sich nun ein vergleich zwischen diesen zentralen städten und den weni-
gen belegen aus orten in der peripherie dar (tabelle 3.3)? in den Jahren 1400–
1408 sind die preise aus den vier größeren städten jeweils teurer oder ebenso hoch 
wie diejenigen aus neidenburg, ragnit oder Königsberg. anders verhält es sich mit 
der ungeheuren differenz zwischen den bartensteiner belegen für 1415 und den 
Thorner mühlenrechnungen. eine erklärung hierfür ergibt sich zunächst nicht, 

Roggenpreise [sol./scl.]: „Zentrum und Peripherie“

Jahr Thorn Danzig Elbing Marienburg Königsberg Ragnit Bartenstein Neidenburg

1400 5,94

1401 5,13 5,25 4,09

1402 5,50 5,00

1403 5,38 4,66

1404 5,79 6,00 4,33

1405 3,89

1406 4,00 2,67 4,00

1407 4,00 4,00 4,74 4,00

1408 5,50 5,02 5,00

1409 6,66 5,00 6,01

1410 5,00

1411

1412 5,00

1413

1414

1415 10,00 27,81

1443 12,50 (ger.)

1444 4,67 (ger.) 13,00 (ger.)

1445 6,50 (ger.) 13,92 (ger.)

1446 16,00 (ger.) 14,86 (ger.)

1447 18,61 (ger.)

1448

1449 6,00 (ger.)

Tabelle 3.3: Roggenpreise nach Orten II
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auch weil keinerlei Werte aus den direkt vorangehenden und nachfolgenden Jahren 
bekannt sind.

das Jahr 1444 listet die einzige möglichkeit, einen vergleich zwischen Königs-
berg und Thorn für eine spätere phase eines Jahres zu ziehen. der Königsberger preis 
liegt hier deutlich über dem Thorner. blickt man jedoch auf die marienburger preise 
des vor- und des Folgejahres, so ist die diskrepanz keineswegs eklatant groß. der 
Thorner preis des Jahres 1446 liegt denn auch in derselben größenordnung. inwie-
weit dies der herkunft der niedrigeren preise aus den mühlenrechnungen geschul-
det ist oder einer verzögerung zum Jahr 1446 hin, kann nicht geklärt werden.

Haferpreise [sol./scl.]:“Zentrum“

Jahr Thorn Danzig Elbing Marienburg
1400 3,00 1,89
1401 2,50 1,86
1402 1,91
1403 2,13
1404 2,02
1405 1,48
1406 1,50
1407 1,67 1,81
1408 1,50
1409 3,13
1410 2,45 3,31 2,72
1411 2,58
1412 3,79
1413 4,00 3,91
1414 5,61
1415 6,72
1441 4,00 (ger.)
1442 3,75 (ger.)
1443 8,84 (ger.)
1444 5,70 (ger.)
1445 5,00 (ger.) 2,15 (gut) 8,00 (ger.)
1446 6,75 (ger.) 2,28 (gut) 5,00 (ger.)
1447 6,88 (ger.) 2,36 (gut)
1448 2,25 (gut) 8,00 (ger.)
1449 3,67 (ger.) 1,51 (gut)
1450 1,50 (gut)
1451 3,00 (ger.) 2,75 (gut) 2,53 (gut)
1451 3,04 (gut)

Tabelle 3.4: Haferpreise nach Orten I
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Hafer Für hafer stehen leider noch weniger vergleichswerte zur verfügung. auch 
hier richtet sich der blick zunächst auf die hauptorte des Weichselgebiets. in den 
Jahren 1400–1415 liegen vor allem preise aus marienburg und Thorn vor. Wie 
beim roggen erweist sich auch in diesem Fall der marienburger preis als der nied-
rigere. da der Thorner preis bis 1407 jedoch stärker sinkt, „unterbietet“ er in die-
sem Jahr den marienburger. im vergleich dreier preise des Jahres 1410 ist nun der 
einzige danziger preis, der aus dieser phase dokumentiert ist, der niedrigste. elbing 
weist in beiden Fällen, 1410 wie 1413, höhere Werte auf als marienburg.

erst ab dem Jahr 1445 gibt es wieder vergleichswerte in dieser gruppe, zumin-
dest zwischen Thorn und marienburg, da nur diese preise in geringen schillingen 
angegeben werden und damit vergleichbar sind. hier zeigt sich der marienburger 
preis nun auf einem höheren niveau. die entwicklung der preise scheint zunächst 
auch gegenläufig: Während der marienburger preis von 1443 über 1445 auf 1446 
fällt, steigt er in Thorn von 1445 auf 1446 an. auf 1451 fallen beide. der elbinger 
preis zeigt eine ähnliche entwicklung wie der Thorner, nur eben im bereich der 
guten schillinge. erstaunlich ist lediglich, wie oben schon beobachtet, dass 1451 
der haferpreis in guter münze aus Thorn nominal leicht höher ist als der preis der 
mühlenrechnungen in geringer münze. da dieser preis zudem doppelt so hoch 
ist wie der vergleichswert in guten schillingen aus elbing, ist einerseits denkbar, 
dass die mühlenrechnungen wie bereits geschildert, einen vergleichsweise niedrigen 
Wert verzeichnen, andererseits auch, dass der Thorner Wert in guten schillingen 
recht hoch angesetzt ist.

von den vier durch den vergleich der roggenpreise gewonnenen erkenntnis-
sen kann für die Ware hafer zunächst nur die erste bestätigt werden, dass näm-
lich die preise der Thorner mühlenrechnungen häufig unter denen der anderen 
lagen. interessanterweise gilt dies den vorhandenen belegen zufolge auch, wenn 
der mühlmeister nicht verkauft, sondern selbst hafer kauft. zumindest für den 
anfang des Jahrhunderts trifft auch hier die vierte aussage zu, dass der marien-
burger preis niedriger liegt als der der anderen großen städte. die beiden übrigen 
beobachtungen konnten aufgrund der fehlenden danziger Werte nicht überprüft  
werden.

mit blick auf die preise der „peripherie“ sind auch hier drei von vier Werten 
niedriger als die der hauptorte im selben Jahr. erstaunlicherweise zeigt sich im 
Jahr 1415 im gegensatz zu den roggenpreisen keine große diskrepanz zwischen 
den bartensteiner Werten und denen der Thorner mühlenrechnungen. diese dif-
ferenz ergibt sich vermutlich nur für roggen. lediglich der Königsberger preis ist 
in einem Fall höher. insgesamt scheinen die preise der stadt Königsberg näher bei 
denen der anderen städte preußens zu liegen als die preisangaben für die kleineren 
orte an der peripherie – zumindest soweit sich das aufgrund der geringen anzahl 
von Werten sagen lässt. ein vergleich für die zeit vor und nach dem 13-jährigen 
Krieg wäre hier sehr interessant gewesen, wird von den Werten allerdings nicht 
ermöglicht. ebenso können wir anhand der vorliegenden daten leider nicht die 
entwicklung der preise an der peripherie verfolgen.
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Zusammenfassung  einleitend zu diesem Kapitel stand die Frage: gab es über-
haupt einen „preußischen preis“ und ist seine ermittlung durch das verrechnen von 
Werten aus verschiedenen gebieten preußens legitim? nach dieser kurzen studie 
zum preisvergleich an verschiedenen orten ist diese Frage nach wie vor schwer zu 
beantworten. es wurde deutlich, dass die preise, sogar innerhalb der verschiedenen 
großen städte der Weichselniederung, durchaus unterschiede aufwiesen. nicht in 
jedem Fall lässt sich allerdings nachvollziehen, wie groß die rolle der jeweiligen 
zugrunde gelegten Quellen hinsichtlich der höhe der dokumentierten preise genau 
war. Für die Thorner mühlenrechnungen wurde zumindest deutlich, dass der nied-
rigere preis wohl oft aufgrund dieser Quellengattung zustande kam und weniger 
wegen der stadt. zudem ist in betracht zu ziehen, dass die preisangaben zwar aus 

Haferpreise [sol./scl.]: „Zentrum und Peripherie“

Jahr Thorn Danzig Elbing Marienburg Königsberg Ragnit Bartenstein Neidenburg Neumark

1406 1,50

1407 1,67 1,81

1408 1,50

1409 3,13

1410 2,45 3,31 2,72

1411 2,58 2,40

1412 3,79

1413 4,00 3,91

1414 5,61

1415 6,72 4,00

1431 1,50 (gut)

1432 2,50 (gut)

1433 2,98 (gut)

1434 2,61 (gut) 3,34 (gut)

1435 1,84 (gut)

1436 1,77 (gut)

1441 4,00 (ger.)

1442 3,75 (ger.)

1443 8,84 (ger.) 7,25 (ger.)

1444 5,70 (ger.)

1445 5,00 (ger.) 2,15 (gut) 8,00 (ger.)

1446 6,75 (ger.) 2,28 (gut) 5,00 (ger.)

1447 6,88 (ger.) 2,36 (gut)

1448 2,25 (gut) 8,00 (ger.)

Tabelle 3.5: Haferpreise nach Orten II
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denselben Jahren stammen, aber nicht unbedingt zum selben zeitpunkt im Jahr 
aufgezeichnet wurden. auch auf diese Weise konnten differenzen zwischen ver-
schiedenen Werten zustande kommen.

deutlich wurde, dass in danzig zum teil sehr viel heftigere teuerungen auftra-
ten als an anderen orten, was auf die position der stadt als exporthafen und die 
anwesenheit vieler Fernkaufleute zurückzuführen ist. die nachfrage des binnen-
landes wurde hier vermutlich durch die nachfrage im Kontext des exports ver-
stärkt, was die preisentwicklung verschärfte.116 lässt man diese unterschiede in der 
genauen preishöhe einmal außer acht, so konnte doch plausibel dargestellt werden, 
dass die preisbewegungen, insbesondere die extremeren, in allen städten mitge-
macht wurden – über die ländlichen gebiete lässt sich aufgrund fehlender zahlen 
leider keine aussage treffen. die preisbewegungen erfolgten zum teil allerdings mit 
verzögerung, wobei durch die wochenweise analyse der mühlenrechnungen deut-
lich wurde, dass das, was sich im Jahresdiagramm als verspätung eines Jahres abbil-
dete, tatsächlich zum teil nur einige monate verzögerung bedeutete.

da in diesem zusammenhang vor allem die größeren preisbewegungen interes-
sant sind, ist es also durchaus zulässig, aus den unterschiedlich hohen preisen ver-
schiedener orte einen „preußischen preis“ zu errechnen – wie es im gesamten vor-
angehenden Kapitel ja auch schon geschah. regionale differenzen sind aufgrund 
der vielen anderen einschränkenden aspekte eben nicht eindeutig auf den einen 
Faktor geographie als maßgebliche größe zurückzuführen. so wie wir hinsichtlich 
der Qualität, des einzel-, zwischen- und großhandels oder des gebrauches von 
maßen auf den „gemischten marktpreis“ zurückgreifen müssen, so verhält es sich 
mit blick auf die generelle preisentwicklung auch mit dem „gemischten preußi-
schen preis“, wobei solche erscheinungen wie die extremere preisentwicklung in 
danzig dennoch ihre bedeutung haben und gerade im hinblick auf den handel 
von interesse sind.

3.2.4 zusammenFassung

um die zuvor aus den verschiedenen preisreihen ermittelten ergebnisse gesammelt 
darzustellen und die entwicklung der preise noch einmal klarer vor augen zu füh-
ren, werden im Folgenden einige zusammenfassende diagramme vorgestellt und 
besprochen. dabei handelt es sich um punktdiagramme, die jeweils die mittelwerte 
aller reihen, aus mühlenrechnungen, zinsrechnungen und preissammlung, geson-
dert enthalten. zur besseren Übersicht wurde lediglich die genauer dokumentierte 
entwicklung der preise in geringer münze aufgenommen. dargestellt sind die vier 
am besten überlieferten getreidesorten bzw. -produkte roggen, hafer und Weizen 
sowie malz. der gerstenpreis ist insgesamt durch die wenigsten Werte belegt und 
wurde daher weggelassen. zudem spielt diese sorte als exportprodukt so gut wie 
keine rolle. auf die spezielle problematik der mehlpreise hinsichtlich der schwan-

116 allgemein fluktuierten in hafenstädten die preise stärker als im binnenland; unger: Feeding 
low countries towns, s. 338.
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kenden Qualität des produktes wurde bereits hingewiesen. auch mehl wird daher 
nicht in die graphiken einbezogen.

die leitfrage, die dieser erneuten betrachtung preußischer preisdiagramme 
zugrunde liegt, ist die nach außergewöhnlichen Jahren, also solchen mit im ver-
gleich zu den vor- und Folgejahren besonders hohen oder besonders niedrigen prei-
sen. zudem sollen die ermittelten getreidepreise zu in der literatur vorgestellten 
entwicklungen der preise und des preisniveaus für preußen in bezug gesetzt wer-
den.

das diagramm 3.41 zeigt noch einmal die sehr flachen Kurven der preise im 
ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts mit einem leichten höhepunkt 1402/04 für 
Weizen und einem etwas deutlicheren für alle sorten 1409. 1406 stellt dagegen ein 
Jahr niedrigerer preise dar. 1415 schließlich ist ein sehr deutlicher preisanstieg bei 
allen sorten sichtbar. nach diesem Jahr sind die informationen zunächst sehr rar. 
das Jahr 1427 scheint jedoch einen höhepunkt in der preisentwicklung dargestellt 
zu haben bzw. eine etappe auf dem Weg zu diesem höhepunkt.

Über die 1430er-Jahre ist kaum eine aussage möglich. lediglich 1438 deutet 
sich mit dem überlieferten roggenpreis eine teuerung an. die 1440er-Jahre stel-
len sich relativ turbulent dar, mit höhepunkten 1443 und 1447–1449. der tiefste 
punkt dieser phase liegt um 1441/42.

oliver volckart hat für die Jahre 1415–1454 jeweils in 5-Jahres-schritten ein 
mittleres preisniveau verschiedener nominaler Warenpreise errechnet.117 die daraus 
resultierende graphik zeigt deutlich ein langsames absinken des preisniveaus von 

117 volckart: münzpolitik, s. 115.



















                 


















Diagramm 3.41: Mittelwerte der Sorten Roggen, Weizen, Hafer und Malz 1400–1450
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1415–1419 über die folgenden Jahre bis 1430–1434 auf ca. 90 % des ausgangs-
niveaus, gefolgt von einem kurzen Wiederanstieg 1435–1439 auf etwa 95 % des 
niveaus von 1415–1419. dem schließt sich ein jähes absacken der preise in der 
phase 1440–1444 auf 60–65 % an. die letzten beiden zeitabschnitte sind gekenn-
zeichnet durch eine erholung der preise und einen anstieg auf ca. 85 % des aus-
gangsniveaus von 1445–1449 und ein erneutes sinken 1450–1454. einbezogen in 
diese berechnungen sind preise für getreide, Waldwaren, weitere preußische pro-
dukte (butter, bier und hopfen) sowie die importwaren hering und salz.

Wenn hier im gegensatz zu diesen 5-Jahres-intervallen auch einzeljahre unter-
sucht wurden, so scheinen sich unsere resultate mit dieser gesamtentwicklung 
teilweise zu decken – soweit jeweils daten vorliegen. der absolute höhepunkt der 
teuerung in der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts liegt 1415, was der entwick-
lung von volckarts preisindex entspricht. die preisspitze für getreide 1427 bildet 
sich im allgemeinen preisniveau nicht ab; das wieder leicht gestiegene allgemeine 
niveau 1435–1439 widerspricht den wenigen preisangaben für getreide aus die-
ser phase zumindest nicht. die entwicklung in den zeiträumen 1440–1444 und 
1445–1449 fällt bei getreide zwar sehr viel weniger extrem aus, ist in abgeschwäch-
ter Form jedoch auch sichtbar: niedriger preis um 1441/42 und Wiederanstieg bis 
1447. diese vorhandene oder eben nicht vorhandene Korrelation zwischen getrei-
depreisen und allgemeinem preisniveau wird im Folgenden bei der suche nach den 
ursachen für teuerungen in bestimmten Jahren hilfreich sein. betrifft eine teue-
rung nur die Ware getreide, sind sicherlich andere gründe dafür zu suchen, als bei 
einem preisanstieg, der auch andere produkte einbezieht.

samsonowicz hat einen vergleichbaren preisindex nur für die „landwirtschaft-
lichen produkte“ bier, getreide und brot – also im grunde ausschließlich getrei-
deprodukte – errechnet.118 er geht dabei in 10-Jahres-schritten vor und nimmt die 
Jahre 1401–1410 als ausgangswert. auch er verzichtet auf eine umrechnung der 
preisangaben in ihr edelmetalläquivalent. die sich dabei abzeichnende entwick-
lung stellt sich sehr viel drastischer dar als die der gemischten preise bei  volckart. 
nach 1401–1410 steigen die preise in den Jahren 1411–1420 zunächst leicht 
auf ca. 120 % des ausgangswertes, um dann bis 1421–1430 auf etwa 250 % des 
niveaus von 1401–1410 zu klettern. nach einem leichten abfall auf ca. 200 % zur 
phase 1431–1440 werden in den folgenden zeiträumen 1441–1450 und 1451–
1460 tiefpunkte von knapp unter 100 bzw. ca. 80 % des ausgangsniveaus erreicht. 
diese entwicklung der ersten Jahrzehnte deckt sich erstaunlicherweise kaum mit 
der bei volckart dargestellten: das sehr hohe preisniveau der 20er- und 30er-Jahre 
bei samsonowicz findet sich bei volckart nicht wieder.119 auch der befund aus den 

118 samsonowicz: póżne średniowiecze, s. 256.
119 und das obwohl die von volckart zusätzlich eingerechneten produktgruppen laut seiner 

darstellung in den 20er-Jahren ein viel höheres niveau hatten als getreide und bier; vgl. 
volckart: münzpolitik, s. 89. diese preise müssten den index des gesamtpreisniveaus bei 
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hier untersuchten getreidepreisen unterstützt dies nicht. lediglich das relativ nied-
rige niveau der 1440er-Jahre zeigt sich in allen drei untersuchungen.

die weitere entwicklung in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts ist in sam-
sonowiczs darstellung zunächst durch einen steilen anstieg des preisniveaus auf 
knapp 300 % des Wertes vom beginn des Jahrhunderts gekennzeichnet, woraufhin 
die preise 1471–80 wieder bei nur ca. 75 % liegen. 1481–90 und 1491–1500 wird 
wieder ein sehr viel höheres niveau von um die 250 % erreicht.

auch diese von samsonowicz dargestelle entwicklung deckt sich kaum mit den 
hier konstatierten befunden (vgl. diagramm nr. 3.42): ein derart starkes schwan-
ken des niveaus zwischen den Jahrzehnten zeigt sich bei den getreidepreisen nicht, 
vielmehr wird in jedem dieser Jahrzehnte – mit ausnahme der 70er-Jahre – ein 
anstieg erkennbar, ein höhepunkt und schließlich wieder ein Fallen der preise. 
die maxima liegen dabei um 1457/58, 1467/68, 1480–1482 und 1492–1494, 
wobei ersteres und letzteres wohl das höchste niveau erreichen. die tiefpunkte 
der Kurve liegen um 1451, 1462/63, 1475/76, 1486/87 und 1496. Folglich kann 
lediglich samsonowiczs niedriges niveau der 70er-Jahre durch die eher gleichmä-
ßige preisgestaltung bei getreide bestätigt werden. Woher diese diskrepanz rührt, 
kann leider nicht nachvollzogen werden, da samsonowicz zwar grob seine Quellen 
zitiert,120 aber daraus nicht zu erkennen ist, welcher Wert welcher Quelle entnom-
men wurde.

volckart eigentlich höher ansteigen lassen als den index bei samsonowicz, der nur die pro-
dukte getreide, bier und brot berücksichtigt.

120 samsonowicz: póżne średniowiecze, s. 257.

Diagramm 3.42: Mittelwerte der Sorten Roggen, Weizen, Hafer und Malz 1451–1499
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in zusammenhang mit dem vergleich zwischen den ergebnissen der vorliegen-
den studie und den preisindizes in der literatur sei noch einmal auf die bislang in 
der Forschung publizierten getreidepreise eingegangen. die mehrheit dieser preis-
tabellen bestand ohnehin lediglich aus einigen wenigen einzelpreisen oder enthielt 
reihen für nur kurze phasen des 15. Jahrhunderts.121 die einzige umfangreiche 
tabelle bietet carsten.122 er liefert für die Jahre 1426–1440 eine fast geschlos-
sene reihe von roggenpreisen und auch zahlreiche preise für die anderen getrei-
desorten. allerdings konnte nicht geklärt werden, welchen Quellen er seine Werte 
entnommen hat, da er keinen bezug kenntlich macht und obwohl die von ihm 
allgemein angeführten Fundstellen für preise, zumindest was diejenigen mit preu-
ßenbezug anbelangt, in diese studie einbezogen wurden.123

121 so: hirsch: danzig, s. 249; sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 194; Waschinski: münz- 
und Währungspolitik, s. 179 f.; böhnke: binnenhandel des deutschen ordens, s. 52 ff. und 
böhnke: binnenhandel der großschäffereien, s. 42 ff.; naudé: getreidehandelspolitik i, 
s. 257 und 271 ff.; maass: handel, s. 106.

122 carsten: entstehung preußens, s. 288 ff; zudem liefert volckart einige preise für die Jahre 
nach 1465, was hier keine nähere beachtung fiindet, da diese Jahre mittels preissammlung 
und mühlenrechnungen gut dokumentiert sind.

123 diese Quellen mit preußenbezug sind die ordensfolianten 141–155, jetzt ediert als schuld-
bücher und rechnungen der großschäffer und lieger des deutschen ordens in preußen, 
bislang 2 bde. hrsg. von Jürgen sarnowsky. Köln; Weimar; Wien 2008 ff. (veröffentlichun-
gen aus den archiven preußischer Kulturbesitz 62; zugleich Quellen und darstellungen zur 
hansischen geschichte n.F., liX.) sowie in der älteren sattlerschen edition dieser Folian-
ten: handelsrechnungen des deutschen ordens, hrsg. von carl sattler. leipzig 1887; außer-
dem: das marienburger Konventsbuch 1399–1412 hrsg. von Walter ziesemer. danzig 
1913; das marienburger treßlerbuch der Jahre 1399–1409 hrsg. von erich Joachim. 
Königsberg 1896; das ausgabebuch des marienburger hauskomturs für die Jahre 1410–
1420 hrsg. von Walter ziesemer. Königsberg 1911; hanserecesse: abt. i: bearb. Karl Kopp-
man et al.: die recesse und andere akten der hansetage von 1256–1430, 8 bde., leipzig 
1870–97; abt. ii: bearb. goswin Freiherr von der ropp: hanserecesse 1431–1476, 7 bde., 
leipzig 1876–1892; abt. iii: bearb. dietrich schäfer: hanserecesse 1477–1530, 9 bde., 
leipzig 1881–1913.; hansisches urkundenbuch, bearb. Konstantin höhlbaum et al., 
11 bde., halle a.s. 1876–1939. sowie die preise aus der darstellung von hirsch, theodor: 
danzigs handels- und gewerbsgeschichte unter der herrschaft des deutschen ordens. 
leipzig 1858. carsten zitiert zudem die handelsbücher des hansischen Kaufmannes 
veckinchusen hrsg. von michail p. lesnikov. berlin 1973 (Forschungen zur mittelalterlichen 
geschichte 19.); und hildebrand veckinchusen. briefwechsel eines deutschen Kaufmanns 
im 15. Jahrhundert hrsg. von Wilhelm stieda. leipzig 1921; beide editionen enthalten 
jedoch keine preußischen, sondern lediglich preise aus reval, riga und lübeck. anders ver-
hält es sich mit den scriptores rerum prussicarum. hier enthalten insbesondere die bände 
iii und iv einige preisangaben. diese wurden jedoch aus denselben gründen wie die expli-
ziten preisinformationen an anderer stelle, z. b. in briefen von ordensgebietigern, nicht in 
die preissammlung aufgenommen; vgl. Kapitel 3.2.3.1. insgesamt ließ sich nicht nachvoll-
ziehen, woher die zahlreichen zusätzlichen preisangaben bei carsten stammten.
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zur ergänzung des befundes aus den preisreihen und der preissammlung sei daher 
hier noch einmal die von carsten ermittelte entwicklung des roggenpreises der 
Jahre 1400–1461 im vergleich mit den ergebnissen der auswertung von mühlen-
rechnungen und preissammlung graphisch dargestellt (diagramm 3.43).

die sich hieraus ergebende preiskurve deckt sich mit dem bisherigen befund 
weitgehend, obwohl die preispiks 1415, 1427 und 1438 bei carsten weitaus weni-
ger deutlich ausfallen. Für das ende der 1420er- und für die 1430er-Jahre liefert 
carsten ein etwas genaueres bild als die hier dargestellten Werte: höhepunkte zei-
gen sich in den Jahren 1428 und 1434, auch 1437 deutet sich ein wohl relativ 
hoher preis an; ein tiefpunkt der preisentwicklung wird 1431 erreicht.

bei einer zusammenfassung der „ausnahmejahre“ finden sich relative höhe-
punkte im vergleich zu den vorangehenden und nachfolgenden Jahren in den 
Jahren 1409, 1415, 1427, 1437/38, 1443, 1447–1449, 1457/58, 1467/68, 
1480–1482 und 1492–1494 und tiefpunkte in den Jahren 1406, um 1425, 1431, 
1441/42, 1451, 1462/63, 1475/76, 1486/87 und 1496.

neben der betrachtung der preisentwicklung über das 15. Jahrhundert hinweg 
wurden in zusammenhang mit den preußischen preisreihen noch weitere Fragen 
erörtert:
1.  gab es einen „typischen Jahresverlauf“ bei der entwicklung der getreidepreise 

und welche rolle spielte der erntetermin in diesem Jahresverlauf?
2.  Welche besonderheiten weisen die preise der verschiedenen getreidesorten auf?
3.  Wie groß war die differenz der preise an verschiedenen orten in preußen 

und kann man vor diesem hintergrund überhaupt von einem „preußischen 
getreide preis“ sprechen?



















                     

















Diagramm 3.43: Roggenpreise bei Carsten und aus den Mühlenrechnungen und der Preissammlung 
im Vergleich 1400–1461
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die Frage nach einem typischen Jahresverlauf konnte deutlich verneint werden. 
vielmehr erwies sich der erntetermin als wenig ausschlaggebend für die saisonale 
preisentwicklung – lediglich in Jahren starker preissenkungen zeigt sich ein stärke-
res einknicken der Kurve um den erntetermin. insgesamt fügen sich die verläufe 
der saisonalen Kurven in die der säkularen ein: steigt der preis über mehrere Jahre 
an, steigt er auch innerhalb dieser Jahre; fällt er von Jahr zu Jahr, fällt er in der regel 
auch von monat zu monat.

Was die preisbewegungen einzelner sorten anbelangt, so zeigte sich, dass rog-
gen häufig den stärksten anstieg verzeichnet. bei der berechnung der abstände von 
maximum und minimum zum durchschnittswert (vgl. tabelle 3.1) zeigte sich, 
dass für roggen die differenz zwischen durchschnitt und minimum am größten 
war. die differenz zwischen durchschnitt und maximum ist bei fast allen sorten 
relativ hoch. die schwankungen beim roggenpreis scheinen insgesamt extremer 
auszufallen, was sich durch seine wichtige rolle als brotgetreide der breiten masse 
und als substitut für Weizen erklärt, wenn dieses feinere getreide ebenfalls einer 
teuerung unterlag. die spielräume der Käufer waren hier also geringer, die nach-
frage weniger elastisch und so reagierte der roggenpreis am sensibelsten auf verän-
derung.124

beim hafer konnte das gegenteilige phänomen beobachtet werden: hier ist die 
differenz zwischen durchschnitt und maximum sehr gering. phasen großer teu-
erung wurden vermutlich dadurch gedämpft, dass die Käufer das Futtergetreide 
hafer leicht durch andere Futterpflanzen ersetzen konnten und ganz oder teilweise 
auf dessen Kauf verzichteten.

beim Weizenpreis wurde deutlich, dass seine bewegung im vergleich zu roggen 
oft verzögert einsetzt. erklärbar ist dies sicherlich durch seine sonderstellung als 
„luxusgetreide“, das ebenfalls gut substituiert werden konnte. Für malz und gerste 
sind solche besonderheiten zunächst nicht aufgefallen. mehl ist ein produkt, das 
sich von den anderen abgrenzt, insofern als es schon abhängig von der verarbeiteten 
getreidesorte eine große bandbreite an Qualitäten und auch preisen aufweist. lei-
der sind die angaben in den Quellen hier nicht ausreichend genau, um immer dif-
ferenzieren zu können. die schwankungen des mehlpreises sind also am wenigsten 
aussagekräftig, da als mögliche erklärung für differenzen zwischen Wertangaben 
immer auch die Warenqualität mit einbezogen werden muss.

auch was die beantwortung der dritten Frage nach der preisdifferenz an ver-
schiedenen orten betrifft, geben die Quellen die grenze für die erkenntnismög-
lichkeiten vor. die wenigen Werte, die uns für einen vergleich lokaler preise, 
geschweige denn preisentwicklungen, vorliegen, erlauben nur einige wenige vor-
sichtige bewertungen. zum einen beobachten wir große differenzen zwischen den 
preisen an verschiedenen orten vor allem in zusammenhang mit preisanstiegen 
oder -senkungen. man kann also von verzögerten reaktionen auf preisbewegungen 
ausgehen, die nicht für eine allgemein große preisdifferenz zwischen verschiede-

124 vgl. dazu auch tits-dieuaide: Formation, s. 38 f.
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nen regionen sprechen. zum anderen deuten die wenigen Werte aus der preußi-
schen peripherie doch an, dass dort der preis tendenziell eher niedriger war, wozu 
auch der befund passt, dass der große exporthafen danzig häufig die massivsten 
anstiege aufweist. ein durchaus zu erwartendes ergebnis, das sich durch die nach-
fragesituation erklärt, die in der hafenstadt sicherlich infolge von aufkäufen durch 
getreidehändler verschärft wurde.

dennoch sind auch diese wenigen erkenntnisse mit einem Fragezeichen zu ver-
sehen, weil nicht geklärt werden konnte, welchen einfluss die vorliegenden ver-
schiedenartigen Quellengattungen auf den befund nehmen, da in der regel für 
eine stadt zu einem bestimmten zeitpunkt nur aus einer Quelle eine angabe vor-
liegt und keine prüfung dieser Frage möglich ist. lediglich für Thorn verfügen wir 
in der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts häufiger parallel über Werte aus den 
mühlenrechnungen und aus zusätzlichen Quellen: hier wird deutlich, dass der 
mühlenrechnungspreis oft niedriger war als die Wertangaben anderer belege. auch 
für die zinsrechnungen lässt sich beim hafer eine solche „gedämpftere“ preisgestal-
tung erkennen. die strikte trennung der einzelnen preisreihen erwies sich daher 
nochmals als wichtige maßnahme.

die Frage nach der existenz eines „preußischen getreidepreises“ ließ sich inso-
fern beantworten, als der vergleich der preise zwar differenzen erkennen ließ, die 
preisbewegungen jedoch – wenn auch teilweise mit verzögerung – an allen orten 
vergleichbar gewesen sein müssen. Wenn man also nicht versucht, auf die absolute 
höhe des preises abzuheben, sondern den blick vor allem auf preisbewegungen 
lenkt, spricht nichts gegen die ermittlung eines gesamtpreußischen preises – wie in 
diesem Kapitel geschehen.

3.3 vergleich mit auslÄndischen preisen

die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten preußischen preisreihen liefern eine 
grundlage dafür, die preußische Wirtschaft und insbesondere den handel mit 
getreide in einen überregionalen Kontext zu stellen. allerdings kann dies nicht in 
der oben diskutierten, transparenten Weise ohne größere statistische berechnungen 
geschehen. ein solcher vergleich würde immer zu kurz greifen, denn er könnte 
nie längere zeiträume zueinander in beziehung setzen, sondern sie lediglich gegen-
überstellen. aus diesem grund soll im nun folgenden Kapitel von der bislang für 
die preise im inland angewandten methoden abgewichen werden. zugleich wird 
aber deutlich, dass die erstellung der preisreihen in dieser transparenz und Klarheit 
wesentlich ist, um eine grundlage für einen wirklichen übergeordneten vergleich 
zu schaffen. die folgenden Überlegungen zeigen zudem exemplarisch, wie die in 
Kapitel 3 bisher geleistete grundlagenarbeit für weitere studien genutzt werden 
kann.

Für den angestrebten vergleich sollen zwei verschiedene vorgehensweisen 
genutzt werden: zum einen haben die schwedischen historiker bo Franzén und 
Johan söderberg vor einiger zeit eine methode zum vergleich vorindustrieller 
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Ökonomien vorgeschlagen, die auf der gegenüberstellung des silberpreisniveaus 
und der volatilität von getreidepreisen in verschiedenen regionen beruht.125 diese 
methode soll hier zur anwendung kommen und zur einordnung der preußischen 
Wirtschaftsverhältnisse beitragen, indem resultate für preußen mit den Werten bei 
Franzén/söderberg verglichen werden.

zum anderen erlaubt die untersuchung einer eventuellen Kovarianz zwischen 
den preisen zweier regionen rückschlüsse auf die integration ihrer märkte, also 
etwa preußens oder anderer west- und mitteleuropäischer städte oder gebiete. 
diese methode wird bereits seit längerer zeit auch in der mediävistischen For-
schung praktiziert.126 in jüngerer zeit hat richard unger dem problem der markt-
integration erneut eine studie gewidmet, die auf der basis von getreidepreisen den 
äußerst geringen grad an preiskovarianz zwischen den meisten westeuropäischen 
regionen aufzeigt und vor allem nach den gründen für diese fehlende integration 
sowie nach den schwellen dafür fragt.127 die dabei von unger für die Korrelation 
verschiedener preisreihen ermittelten Werte werden hier für einen vergleich mit 
den entsprechenden Korrelationskoeffizienten für die preußischen preise herange-
zogen.

damit eine derartige überregionale Kontextualisierung und eine wirkliche 
gegenüberstellung mit den ergebnissen von unger und Franzén/söderberg mög-
lich wird, müssen die preußischen preise in die von diesen autoren vorgegebenen 
einheiten umgerechnet werden: gramm silber pro liter getreide bzw. gramm 
silber pro hektoliter.128 die statistischen Kenngrößen werden ebenfalls analog zu 
diesen studien berechnet.

125 Franzén, bo und söderberg, Johan: svenska spannmålspriser under medeltiden i ett euro-
peiskt perspektiv. in: historisk tidskrift 126,2 (2006), s. 189–214. ich danke Johan söder-
berg, der mir eine bislang unveröffentlichte englische Übersetzung dieses artikels sowie die 
den berechnungen zugrunde liegenden schwedischen preisreihen zur verfügung gestellt hat. 
die verweise auf den artikel beziehen sich alle auf die schwedische Fassung in historisk 
tidskrift.

126 vgl. z. b. abel: agrarkrisen, s. 28 ff. sehr ausführlich wurde diese methode für die neuzeit 
durchexerziert von persson: grain markets, s. 91 ff.

127 unger, richard W.: thresholds for market integration in the low countries and england in 
the fifteenth century. in: armstrong, lawrin, elbl, ivana und elbl, martin m. (hrsg.): 
money, markets and trade in late medieval europe. essays in honour of John h. a. 
munro. leiden 2007 (later medieval europe 1.).

128 die oben in Kapitel 3.1.2 erläuterten vorbehalte gegen eine solche umwandlung von nomi-
nal- in silberpreise bleiben selbstverständlich bestehen. Für den überregionalen vergleich 
wäre eine deflationierung der nominalpreise mit hilfe eines verbraucherpreisindex’ günsti-
ger, da sie weniger fehlerbehaftet ist. die indizes, wie sie robert c. allen für verschiedene 
städte und regionen europas sowie Johan söderberg und rodney edvinsson für schweden 
ermittelt haben, orientieren sich an der tatsächlichen Kaufkraftentwicklung des geldes, 
indem sie die veränderung der Kosten für einen bestimmten Warenkorb mit produkten der 
grundversorgung über die zeit verfolgen. (vgl. allen: Wages, prices & living standards: 
the World-historical perspective; und edvinsson, rodney und söderberg, Johan: a consu-
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die umrechnung der preußischen nominalpreise in das silberäquivalent 
erfolgte anhand der tabelle des silbergehalts preußischer münzen bei volckart.129 
die so umgerechneten preise wurden dann zu jährlichen arithmetischen mittel-
werten zusammengefasst – nun auch Werte in guten und geringen schillingen 
in gestalt ihres silberäquivalents. der umrechnung in das metrische volumen-
maß liter liegt der von Wolf beschriebene umfang des preußischen scheffels von 
51,48 liter zugrunde.130

um nun vergleiche mit anderen europäischen getreidepreisreihen ziehen zu 
können, wurde vor allem die von allen und unger im internet zur verfügung 
gestellte datenbank für „global commodity prices“ herangezogen,131 die eine 
anzahl von preisreihen für Weizen, gerste und hafer bereits in Form von nomi-
nal- aber auch von silberpreisen liefert. diese reihen wurden zum teil auch von 
unger und Franzén/söderberg in den oben zitierten studien verwendet. die daten-
bank versammelt für das 15. Jahrhundert getreidepreise aus england, südengland, 
antwerpen, leiden, utrecht, douai, paris und Krakau, die jeweils einschlägigen 
Werken der europäischen preisgeschichte entnommen wurden.

mer price index for sweden 1290–2006. url: http://www.riksbank.com/templates/page.
aspx?id=27404 – besucht am 26.06.2010.) leider scheiterte das vorhaben, für diese studie 
eine solche deflationierung über den verbraucherpreisindex vorzunehmen, am Fehlen einer 
ausreichenden sammlung von preisen aus preußen für die in allens oder söderbergs Waren-
korb enthaltenen produkte wie Fleisch, Wachs, eier oder lampenöl. der von allen für dan-
zig vorgestellte verbraucherpreisindex beginnt leider erst mit dem Jahr 1500. um also über-
haupt einen sinnvollen vergleich ziehen zu können, wird daher im Folgenden dennoch auf 
die darstellung der nominalpreise in Form des silbergehalts der betreffenden münzen 
zurückgegriffen.

129 volckart: münzpolitik, s. 435. Für die Jahre 1450–1467 wurde als hilfskonstrukt für den 
Wert des silbergehalts des geringen schillings die hälfte des edelmetallgehalts des guten 
schillings angenommen, da in dieser späten zeit sicherlich keine geringen schillinge aus der 
prägung vor 1416 mehr in umlauf waren, so dass ein silbergehalt höher als die hälfte der 
aktuell geprägten guten schillinge nicht anzunehmen ist. zwischen 1416 und etwa 1450 
enthielten die guten schillinge nämlich zwischen 0,81 und 0,87 g silber. Für die geringen 
schillinge aus der zeit von 1414 bis 1416 ist ein silbergehalt von 0,39 g bekannt, etwas 
weniger als die hälfte des gehalts des guten schillings. erst mit dem Jahr 1450 (0,50 g) und 
dann ab 1453 bis 1467 (0,34 g) fiel der edelmetallgehalt des guten schillings unter den 
doppelten Wert der alten geringen schillinge; vgl. volckart: münzpolitik, s. 435 f. volckart 
selbst nutzt für eine berechnung des silberäquivalents der preußischen roggenpreise zwi-
schen 1400 und 1455 die methode, durchgängig für die Jahre 1416–1455 den halben sil-
bergehalt des guten schillings für preise in geringen schillingen anzusetzen, ebd., s. 127. 
die hier gewählte methode korrigiert diesen silbergehalt in den Jahren bis 1450 leicht nach 
unten und kommt in den danach folgenden Jahren zu ähnlichen ergebnissen.

130 vgl. Wolf: tragfähigkeiten, s. 55.
131 allen, robert c. und unger, richard W.: allen-unger-database, global commodity prices 

database. url: http://www.history.ubc.ca/faculty/unger/ecpdb/ – besucht am 15.07.2010.
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diese preisreihen wurden dann für verschiedene regionen ergänzt (rostock, 
brüssel, leuven, brügge, Köln und schweden) und in analoger Weise mit hilfe von 
silbergehaltstabellen in preise von gramm silber je liter bzw. hektoliter umge-
wandelt.132 es entstand so eine sammlung von preisreihen für alle vier getreidesor-
ten (Weizen, roggen, hafer und gerste) aus verschiedenen wichtigen europäischen 
handelsplätzen und einigen orten im hanseraum und polen.133

132 die rostocker preise für roggen, hafer und gerste sind jeweils entnommen aus: hauschild, 
ursula: studien zu löhnen und preisen in rostock im spätmittelalter. Köln; Wien 1973 
(Quellen und darstellungen zur hansischen geschichte n.F. 19.), s. 76 ff. die umrechnung 
in silberpreise erfolgte mit hilfe der dort angegebenen tabelle des silbergehalts der rosto-
cker pfennige. Für brüssel und leuven wurden preise für alle vier getreidesorten entnom-
men tits-dieuaide: Formation, s. 270 ff. die Werte für den silbergehalt des brabanter gro-
ten liefert van der Wee: growth, s. 126 ff. demselben Werk wurden preise für Weizen und 
roggen entnommen, die in der allen-unger-datenbank nicht enthalten waren, ebd., 
s. 177 ff. die von verhulst zusammengestellten preise des sint-donatiaanskapittel in brügge 
sind ebenfalls online verfügbar: international institute of social history: prices and Wages: 
brugge: prices of the sint-donatiaanskapittel in brugge, 1348–1800, autor: a.e. verhulst. 
url: http://www.iisg.nl/hpw/donat.xls – besucht am 30.06.2010. des Weiteren wurden 
Kölner roggenpreise verwendet aus ebeling, dietrich und irsigler, Franz: getreideumsatz, 
getreide- und brotpreise in Köln 1368–1797. erster teil: getreideumsatz und getreide-
preise: Wochen-, monats- und Jahrestabelle. Köln; Wien 1976 (mitteilungen aus dem stadt-
archiv von Köln 65.), s. liii f. die reihen der schwedischen roggen- und gerstenpreise 
wurden mir dankenswerterweise von Johan söderberg zur verfügung gestellt. zu den 
grundlagen dieser preissammlung vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 189, 
anmerkung 1.

133 bei der umrechnung in die silberäquivalente der nominalpreise ergibt sich das problem der 
vergleichbarkeit, da verschiedene autoren hier unterschiedliche methoden der umrechnung 
nutzten. so wurden die brügger oder antwerpener getreidepreise mit hilfe des realen sil-
bergehalts der geprägten münzen umgerechnet, während söderberg den jeweiligen Wechsel-
kurs für lötiges silber in die betreffende Währung als umrechnungsfaktor benutzte; ebenso 
wurden etwa auch die englischen gerstenpreise in der allen-unger-datenbank umgerech-
net. in dieser online-datenbank ist zudem nicht immer nachzuvollziehen, welcher Wert zur 
umwandlung in silberpreise verwendet wurde: silberpreis oder edelmetallgehalt der mün-
zen (so etwa bei den leidener preisen). Für preußen steht zur umrechnung nur die größe 
des tatsächlichen silbergehalts der münzen zur verfügung, da eine von volckart zusammen-
getragene liste von silberpreisen doch einige lücken aufweist – vor allem in der phase, in 
der preise jeweils nur in mark gut oder mark gering angegeben werden konnten; volckart: 
münzpolitik, s. 442 ff. ein vergleich beider Werte in söderbergs tabelle zeigt zwar durchaus 
unterschiede, die differenzen sind jedoch nie besonders groß und insbesondere verände-
rungen beider Werte vollzogen sich parallel. der aus dieser diskrepanz der methoden resul-
tierende Fehler dürfte also nicht allzu groß sein. aus arbeitsökonomischen und zum teil 
überlieferungstechnischen gründen wäre eine umrechnung aller Werte in gleicher Weise 
ohnehin kaum möglich. die Kenntnis dieser unterschiedlichen handhabungen bei der 
preisumrechnung in der Forschung sei aber ein weiteres mal anlass, die erhaltenen resultate 
eher als näherungswerte zu betrachten.
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3.3.1 die preussische WirtschaFt im europÄischen vergleich

zwei verschiedene Kennzahlen ziehen Franzén und söderberg für den vergleich 
europäischer Wirtschaften heran: preisniveau und kurzfristige preisfluktuation. Wie 
sie überzeugend darlegen, zeugt ein niedriges preisniveau von dem geringen mone-
tarisierungsgrad der betreffenden Wirtschaft und damit auch von einer wenig ent-
wickelten Ökonomie. die Fluktuation der preise kann als indikator dienen für die 
überregionale marktintegration einer Wirtschaft, da davon auszugehen ist, dass flo-
rierender handel größere schwankungen abschwächt. hohe Fluktuation der preise 
spricht also für eine geringere integration und handelsaktivität und umgekehrt. 
zugleich zeugt ein stabiler preis vom Wohlstand der bevölkerung einer stadt oder 
region, da geringe preisschwankungen vor allem bei produkten des grundbedarfs 
eine regelmäßigere versorgung mit diesen gütern garantieren und so die planbar-
keit übriger Käufe und investitionen erhöhen.134

bei ihrer untersuchung des preisniveaus europäischer getreidepreise in gramm 
silber gelangen Franzén und söderberg für das mittelalter zu einer einteilung in 
vier verschiedene preiszonen: eine zone hoher preise im mittelmeerraum, eine 
mit mittleren preisen in nordwesteuropa, einen bereich relativ geringer preise, der 
deutschland und schweden umfasst, und schließlich eine zone extrem niedriger 
preise, der unter anderem polen zuzurechnen ist.135 gleichzeitig konstatieren sie 
für den nord- und mitteleuropäischen raum, also die zonen niedriger preise, die 
höchsten preisschwankungen, für den mittelmeerraum dagegen die niedrigsten. sie 
können so also einen zusammenhang herstellen zwischen der marktentwicklung 
und dem Wohlstand der bevölkerung, der sich aus geringer preisfluktuation ablei-
ten lässt.136 allerdings wird auch erkennbar, dass es im mittelalter eine untergrenze 
für das preisniveau zu geben scheint, die auch in den entwickeltsten Wirtschaften 
nicht unterschritten wird und die vermutlich durch die höhe von transport- und 
transaktionskosten vorgegeben ist.137

3.3.1.1 preisniveau

Für einzelne europäische städte und regionen ermitteln söderberg und Franzén 
dabei folgende, in tabelle 3.6 dargestellte medianwerte.138

134 vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 194 f.
135 vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 199. Ähnliches stellten auch bereits fest: 

achilles, Walter: getreidepreise und getreidehandelsbeziehungen europäischer räume im 
16. und 17. Jahrhundert. göttingen 1957; und braudel, Fernand und spooner, Frank c.: 
prices in europe from 1450 to 1750. in: rich, e. e. und h., Wilson c. (hrsg.): the cam-
bridge economic history of europe, bd. 4: the economy of expanding europe in the six-
teenth and seventeenth centuries. 1967, s. 374–486, hier: s. 396.

136 vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 200.
137 vgl. ebd., s. 202 f.
138 ebd., s. 198. der median einer preisreihe bezeichnet dabei den mittleren Wert der nach 

ihrer größe sortierten einzelwerte.
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Region Getreidesorte Median 1400–1530  
[g Silber/hl]

Schweden Gerste/Getreide 7,9
Straßburg Gerste 7,9
Schweden Roggen 8,0
Rostock Roggen 8,8
Stiftklosterneuburg 
 (Österreich)

Weizen 10,8

Frankfurt Roggen 11,0
England Gerste 11,1
England Roggen 14,3
Brüssel Roggen 15,0
Leuven Roggen 17,1
Brügge Gerste 17,8
England Weizen 20,2
Brügge Roggen 20,4
Brüssel Weizen 21,5
Douai Weizen 27,1
Utrecht Weizen 28,4
Toskana Weizen 32,1

Tabelle 3.6: Medianpreise in ausgewählten europäischen Regionen 1400–1530 nach Franzén/Söderberg 
[Preise in Gramm Silber pro Hektoliter].

Für polen geben sie zudem einen getreidepreis von 2,8 g silber/hl roggen an, was 
allerdings kein säkularer medianwert, sondern ein einzelwert zu sein scheint.139 
die hier reproduzierte und nach größe der Werte sortierte liste macht die oben 
skizzierten ergebnisse hinsichtlich der europäischen preiszonen nachvollziehbar: 
hohes preisniveau in der toskana, gefolgt von den preisen westeuropäischer städte 
in Frankreich, Flandern, den niederlanden und england. erst danach folgen die 
preise aus deutschland und schweden. 

der polnische, nicht in der liste enthaltene preis liegt noch deutlich darunter.

Getreidesorte Median 1400–1499 Median 1467–1499

Hafer 3,4 2,6
Roggen 6,6 5,1
Gerste 8,3 3,7
Weizen 10,8 9,1

Tabelle 3.7: Medianpreise verschiedener Getreidesorten in Preußen 1400–1499 und 1467–1499 
[Preise in Gramm Silber pro Hektoliter]

139 vgl. ebd., s. 199.
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Wie fügen sich nun die preußischen preise in dieses bild ein? tabelle 3.7 zeigt, dass 
sich die medianwerte der preußischen getreidepreise für 1400–1499, was gerste 
und Weizen anbelangt, in der gleichen größenordnung bewegen wie diejenigen aus 
schweden, straßburg oder Österreich. der preußische roggenpreis liegt noch unter 
denjenigen aus schweden oder rostock. der von Franzén/söderberg angegebene 
polnische roggenpreis befindet sich allerdings auf einem noch sehr viel niedrigeren 
niveau. andere haferpreise sind in der vorgegebenen tabelle leider nicht enthal-
ten, ein vergleich ist hier also nicht möglich. der hafer wurde aber auch kaum 
über größere distanz gehandelt.

eine gegenüberstellung des medians 1400–1499 mit dem für die späteren 
Jahre 1467–1499 vermag zu dokumentieren, dass die silberpreise für getreide über 
das Jahrhundert fielen, wie sie auch in ganz europa über das 15. Jahrhundert san-
ken.140 die tatsache, dass hier für preußen ein kürzeres intervall betrachtet wird 
(1400–1499) und nicht die Jahre bis 1530 (wie in tabelle 3.6), dürfte also eher 
dazu führen, dass die preußischen mittelwerte mit blick auf die europäischen ver-
gleichswerte etwas höher liegen. aus diesem grund wurden mit hilfe der für diese 
arbeit zusammengestellten ausländischen preisreihen nochmals medianwerte für 
einzelne regionen für den zeitraum 1400–1499 errechnet (tabelle 3.8). dabei 
wird deutlich, dass entgegen der annahme nicht alle medianwerte nach oben kor-
rigiert werden, beispielsweise englische oder schwedische gerste verzeichnen hier 
einen niedrigeren preis.

Region Weizen Roggen Gerste Hafer

Krakau 1,2

Preußen 10,8 6,6 8,3 3,4

Schweden 7,5 7,0

Rostock 9,5 11,8 6,0

Paris 13,8

England 17,6 9,9

Brüssel 22,7 15,5 14,4 9,7

Utrecht 23,3

Brügge 24,7 16,4 14,4 10,4

Antwerpen 25,1 16,5 13,1 9,4

Douai 27,4

Tabelle 3.8: Medianpreise verschiedener europäischer Preisreihen 1400–1499 [in Gramm Silber  
pro Hektoliter].

die nach ihrer höhe aufsteigend sortierten preise der einzelnen regionen lassen 
deutlich erkennen, dass preußen sich mit schweden und dem deutschen raum 

140 vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 203.



 vergleich mit ausländischen preisen 181

in die zone relativ geringer preise einfügte, dort allerdings den unteren rand der 
preisgestaltung repräsentierte. auch wenn man berücksichtigt, dass das niveau 
der preise eines produkts in einer Überflussregion immer höher war, als in einer 
mangelregion,141 so ist dennoch deutlich, dass preußen hinsichtlich der Wirt-
schaftsentwicklung und der monetarisierung seiner Ökonomie den westlichen und 
nördlichen regionen europas durchaus unterlegen war.

3.3.1.2 preisfluktuation

dieser befund zur entwicklung der preußischen Wirtschaft lässt sich auch mit 
hilfe der kurzfristigen Fluktuation der getreidepreise erhärten. söderberg und 
Franzén errechnen die volatilität, also das maß für die schwankungen der preise, 
mit hilfe des variationskoeffizienten der einzelnen preisreihen.142 tabelle 3.9 stellt 
die aus den ausländischen preisreihen errechneten variationskoeffizienten verschie-
dener regionen für die einzelnen getreidesorten in den Jahren 1400–1499 dar.143

Region Weizen Roggen Gerste Hafer

Krakau 1,63
Preußen 0,20 0,29 0,28 0,37
Schweden 0,16 0,22 [0,21]
Rostock 0,14 [0,15] 0,18 0,19
Paris 0,22
England 0,09 [0,11] 0,13 [0,16]
Brüssel 0,10 [0,11] 0,14 [0,14] 0,13 0,11
Utrecht 0,12 [0,10]
Brügge 0,11 0,14 [0,13] 0,12 0,12
Antwerpen 0,11 0,15 0,12 0,13
Douai 0,13 [0,11]

Tabelle 3.9:  Variationskoeffizienten verschiedener europäischer Preisreihen 1400–1499

141 vgl. persson: grain markets, s. 93.
142 der variationskoeffizient wird berechnet durch die division der standardabweichung durch 

das arithmetische mittel der Werte. er stellt demnach eine relative standardabweichung dar, 
also ein maß für die streuung der Werte unabhängig von ihrem absoluten Wert. Franzén/
söderberg führen dabei eine weitere rechenoperation durch: um den säkularen abwärts-
trend der durchschnittspreise für getreide in gramm silber auszugleichen, der den Koeffi-
zienten sicherlich beeinflussen würde, berechnen sie zunächst den logarithmus zur basis 10 
aus jedem einzelwert und anschließend daraus den variationskoeffizienten. um eine ver-
gleichbarkeit der Werte zu erreichen, wurde hier ebenso verfahren. im Folgenden ist der 
lesbarkeit halber dennoch durchweg die rede nur vom variationskoeffizienten der Werte, 
gemeint ist der Koeffizient vom logarithmus der Werte.

143 in eckigen Klammern die bei Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 201; für die Jahre 
1262–1530 angegebenen Werte, die dort jedoch nur graphisch dargestellt sind, so dass der 
angegebene Wert der aus dieser graphik erschlossene ist.
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dabei wird sichtbar, dass die preußischen preise deutlich höheren, zum teil dop-
pelt so großen schwankungen unterliegen wie die übrigen erfassten gebiete. die 
einzige ausnahme stellt Krakau dar, für das im betrachteten zeitraum allerdings 
nur 19 preise vorliegen, was für den unverhältnismäßig hohen variationskoeffizien-
ten verantwortlich sein dürfte. ebenso verhält es sich mit dem preußischen gers-
tenpreis, für den ebenfalls nur recht wenige einzelwerte im betrachteten zeitraum 
überliefert sind.

die regionen und städte sind in der tabelle dabei in aufsteigender reihenfolge 
nach der größe ihrer medianwerte angeordnet (wie in tab. 3.8). dies macht deut-
lich, dass die variationskoeffizienten zwar nicht bei steigendem preisniveau propor-
tional fallen, sondern im gegenteil durchaus auch höhere varianzen bei höheren 
preisen vorliegen können. allerdings wird doch sichtbar, dass die gebiete mit nied-
rigerem preis höhere schwankungen bei der preisgestaltung zu verzeichnen hatten. 
die preußische Wirtschaft erweist sich also auch in dieser hinsicht als vergleichs-
weise geringer entwickelt und weniger in einen europäischen Warenaustausch inte-
griert.

Preisreihen und Zeitraum Weizen Roggen Hafer

alle preußischen Preisreihen 1400–1499 0,20 0,29 0,37

alle preußischen Preisreihen 1467–1499 0,14 0,24 0,35

Mühlenrechnungen 1415–1499 0,26 0,19 0,45

Mühlenrechnungen 1467–1499 0,23 0,15 0,24

Tabelle 3.10:  Variationskoeffizienten verschiedener preußischer Preisreihen

söderberg und Franzén stellen in ihrer analyse für den verlauf des mittelalters fest, 
dass sich keine nennenswerte senkung der variationskoeffizienten ergeben habe.144 
betrachtet man für preußen den späteren zeitraum nach dem 13-jährigen Krieg 
bis zum ende des Jahrhunderts im vergleich (tab. 3.10), so lässt sich jedoch ein 
sinken der preisfluktuationen feststellen. dies kann sowohl der zunehmenden ein-
bindung preußens in einen europäischen markt geschuldet sein, als auch dem ende 
der kriegerischen auseinandersetzungen und damit den stabileren handelsbedin-
gungen.

die beiden weiteren zeilen der tabelle zeigen die veränderung der Werte 
des variationskoeffizienten, wenn man nur eine zusammenhängende preisreihe 
betrachtet, in diesem Fall die mühlenrechnungen. denn es wäre auch denkbar, dass 
die höhere varianz sich aus der gemischten preußischen preisreihe ergibt, während 
gerade für Westeuropa einheitliche reihen aus zum teil immer ein und demselben 
Kontext vorliegen. die gegenüberstellung der variationskoeffizienten für preise aus 
allen preußischen reihen und nur für diejenigen aus den mühlenrechnungen zeigt 

144 vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 203.
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zunächst erneut die geringeren preisschwankungen nach 1467. daneben weisen 
zumindest die roggenpreise eine signifikant niedrigere varianz auf, die sich doch 
näher an den übrigen Werten orientiert. Weizen, der in den mühlenrechnungen 
deutlich seltener vorkommt als roggen, zeigt wohl auch deshalb größere schwan-
kungen. die starken Fluktuationen beim haferpreis, die sich bei der betrachtung 
nur der mühlenrechnungen zeigen, sind möglicherweise auf die geringe höhe des 
absoluten Wertes von hafer zurückzuführen. bei der relativen, auf den mittelwert 
bezogenen standardabweichung schlagen teuerungen und senkungen des preises 
um ähnliche absolute beträge wie bei teureren sorten natürlich sehr viel deutlicher 
durch.

die entwicklung des jeweiligen marktes stellt einen entscheidenden Faktor dar 
für die zuverlässige versorgung mit einem gut und damit für den ausgleich von 
schwankungen in dessen preis. im preußen des 15. Jahrhunderts war diese ent-
wicklung nicht in vergleichbarer Weise wie in Westeuropa gegeben, was sich sowohl 
auf das niedrige preisniveau als auch auf die preisschwankungen auswirkte.

3.3.2 getreidepreisintegration

neben dieser allgemeinen bewertung der entwicklung des handels einer region 
und ihrer integration in ein handelsnetz ist es mit hilfe von preisvergleichen auch 
möglich, der integration einzelner regionen und städte miteinander nachzugehen. 
grundlage für diese berechnung bildet die Theorie vom einen preis, also die idee, 
dass in zwei integrierten märkten für dasselbe gut ein und derselbe preis erho-
ben wird und die preise sich parallel entwickeln, also gleichzeitig steigen oder fal-
len. den integrierenden Faktor stellen dabei die Kaufleute dar, die aufgrund ihres 
gewinnstrebens preisunterschiede zwischen den märkten sofort nutzen und so für 
den ausgleich der preise sorgen. ein dennoch vorhandener preisunterschied erklärt 
sich dabei aus den transportkosten, die auf dem Weg von einem zum anderen 
marktort anfallen. voraussetzung für diese integration ist natürlich information: 
die Kaufleute müssen um preisunterschiede in den märkten wissen. daneben muss 
in den betreffenden märkten eine ausreichende Warenmenge verfügbar sein, deren 
austausch für eine angleichung der preise sorgen kann. als limitierender Faktor 
erweisen sich dabei aber die transportkosten. sind diese höher als die vorhandene 
preisdifferenz, findet kein weiterer austausch und damit ausgleich statt.145

von dieser theoretischen grundlage ausgehend lässt sich die integration zweier 
märkte miteinander, also der grad, in dem zwischen ihnen austausch betrieben 
wurde, mit mathematischen mitteln analysieren. unger und Franzén/söderberg 
nutzen jeweils den Korrelationskoeffizienten zweier preisreihen in gramm silber 
je liter bzw. hektoliter getreide als maß für die marktintegration der herkunfts-
märkte.146 das resultat der analyse ist bei beiden vergleichbar: preisintegration 

145 vgl. persson: grain markets, s. 91 ff. und unger: thresholds, s. 378.
146 der Korrelationskoeffizient stellt ein maß dar für den grad des linearen zusammenhangs 

zwischen zwei Wertereihen. er kann Werte zwischen +1 und –1 annehmen, wobei +1 einen 
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innerhalb europas war im spätmittelalter nur in sehr geringem maße vorhanden 
und existierte allenfalls auf regionaler ebene. Franzén/söderberg machen zwischen 
einigen städten Westeuropas (leuven, antwerpen und straßburg) eine art „preis-
integrierten Kern“ aus, was auch den resultaten von tits-dieuaide und van der 
Wee hinsichtlich der marktintegration in brabant und Flandern entspricht.147 
doch auch hier spielt sich die integration eher auf regionaler ebene ab.148

Antwerpen Brügge Brüssel Leiden Leuven

Brügge 0,954
Brüssel 0,487 0,451
Leiden 0,599 0,503 0,592
Leuven 0,641 0,605 0,742 0,653
Südengland 0,805 0,784 0,264 0,453 0,501

Tabelle 3.11:  Korrelationskoeffizienten verschiedener europäischer Weizenpreisreihen 1259–1600 
nach Unger

Antwerpen Brügge Brüssel Leiden Leuven

Brügge 0,822
Brüssel 0,559 0,473
Leiden 0,579 0,348 0,116
Leuven 0,480 0,372 0,920 – 0,510
Südengland 0,711 0,483 0,354 0,047 0,371

Tabelle 3.12:  Korrelationskoeffizienten verschiedener europäischer Roggenpreisreihen 1259–1600 
nach Unger

die tabellen 3.11 und 3.12 zeigen die von unger errechneten Korrelationskoeffizi-
enten von europäischen getreidepreisen jeweils für Weizen und roggen.149

Für die sorten Weizen und roggen ergeben sich nur vereinzelt stärkere zusam-
menhänge in den preisreihen: so vor allem zwischen brügge und antwerpen sowie 

vollständigen positiven, –1 einen vollständigen negativen und 0 keinerlei zusammenhang 
anzeigt. auch hier wurden die Koeffizienten der preußischen getreidepreise in gramm sil-
ber berechnet. zum einen, um einen vergleich mit den ergebnissen aus den genannten 
anderen studien zu ermöglichen. zum anderen, weil eine berechnung der Kovariation nur 
in solchen phasen möglich gewesen wäre, in denen an beiden zu vergleichenden orten keine 
nennenswerten münzveränderungen vorgenommen wurden. diese intervalle sind jedoch in 
der regel recht kurz und sind noch dazu nicht in allen Fällen für jedes einzelne Jahr mit 
preisen dokumentiert.

147 vgl. tits-dieuaide: Formation, s. 270 ff. und van der Wee: growth, bd. 1, s. 23 ff.
148 vgl. unger: thresholds, s. 351 und Franzén und söderberg: spannmålspriser, s. 204.
149 vgl. unger: thresholds, s. 359 ff.
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zwischen diesen städten und südengland. gerste und hafer, die nur in geringerem 
maße über größere entfernungen gehandelt wurden, werden hier nicht gesondert 
betrachtet.

noch deutlicher lässt sich dieser fehlende zusammenhang zeigen, wenn man 
den Werten der Kovarianz gleicher getreidesorten in verschiedenen märkten die 
Werte für verschiedene sorten im gleichen markt gegenüberstellt. bei teuerung 
oder Knappheit einer getreidesorte an einem ort kam es zu substitutionsprozes-
sen: Wurde Weizen teuer, wich man eher auf roggen aus, dessen preis dementspre-
chend anstieg. derartige handelsbedingte zusammenhänge treten umso stärker auf, 
je geringer die marktintegration einer stadt oder region ist und je geringer also 
ihre möglichkeiten sind, bei Knappheit ein bestimmtes produkt zu ersetzen. sie 
zeigen zugleich an, wie stark der zusammenhang zwischen preisen bei einem funk-
tionierenden ausgleich zwischen märkten sein könnte oder müsste.150 tabelle 3.13 
zeigt die Korrelationskoeffizienten für verschiedene getreidesorten in jeweils einem 
markt für die Jahre 1259–1600.151

Weizen und 
Roggen

Weizen und 
Gerste

Roggen und 
Gerste

Hafer und 
Gerste

Antwerpen 0,908 0,902 0,912 0,821

Leiden 0,749 0,852 0,802 0,874

Südengland 0,847 0,808 0,778 0,802

Tabelle 3.13:  Korrelationskoeffizienten verschiedener europäischer Preisreihen 1259–1600: 
 verschiedene Sorten in demselben Markt

unger vermag so zu zeigen, wie viel geringer die Korrelation zwischen den gleichen 
sorten in verschiedenen märkten als diejenige innerhalb der märkte ist.152 die zah-
len lassen erkennen, dass sich spätmittelalterliche städte zu ihrer versorgung vor 
allem auf das umland und allenfalls noch regionale handelsbeziehungen stützten. 
allerdings enthalten ungers tabellen nur zahlen für Westeuropa. im Folgenden 
sollen für das 15. Jahrhundert die zusammenhänge der preußischen mit anderen 
europäischen preisen in gleicher Weise geprüft werden.

zunächst sei auch hier der grad der Kovarianz der preußischen getreideseorten 
untereinander vorgestellt (tabelle 3.14.).

150 Franzén/söderberg weisen dabei nach, dass es sich um einen ökonomischen zusammenhang 
handelt und nicht etwa um parallele preisschwankungen aufgrund von Wetterbedingungen 
und damit verbundenen ernteerträgen; vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser, 
s. 208 ff.

151 diese Werte stellen eine auswahl dar; unger: thresholds, s. 357 ff. präsentiert alle mögli-
chen paarungen zwischen den getreidesorten sowie Werte zu weiteren städten.

152 vgl. ebd., s. 253 ff.; auf diesen zusammenhang weisen auch hin: Franzén und söderberg: 
spannmålspriser, s. 210.
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Weizen Roggen Hafer

Roggen 0,785

Hafer 0,494 0,793

Gerste 0,619 0,886 0,859

Tabelle 3.14:  Korrelationskoeffizienten der preußischen Preisreihen 1400–1499: verschiedene Sorten 
in demselben Markt

es ergeben sich vergleichbar hohe Werte für die Kovarianz preußischer getrei-
depreise, vor allem der auch oben (tabelle 3.13) ausgewählten sortenpaare. der 
zusammenhang zwischen Weizen und hafer bzw. gerste fällt sehr viel schwächer 
aus. vermutlich, weil hier kaum eines durch das andere getreide substituiert wurde.

Korrelations- 
koeffizient 
Weizen

Anzahl  
Beobachtungen 
Weizen

Korrelations- 
koeffizient 
Roggen

Anzahl  
Beobachtungen 
Roggen

England 0,546 48

Südengland 0,498 48

Leiden 0,130 28

Utrecht 0,285 37

Brügge 0,481 48 0,388 71

Brüssel 0,165 44 0,380 71

Leuven 0,426 32 0,411 62

Antwerpen 0,263 28 0,208 71

Douai 0,179 48

Paris 0,129 32

Köln 0,566 52

Rostock 0,540 31

Schweden 0,534 37

Tabelle 3.15:  Korrelationskoeffizienten der preußischen Preisreihen mit verschiedenen europäischen 
Reihen 1400–1499: Weizen und Roggen

Wie stellt sich die Korrelation zwischen preußischen und west- und mitteleuro-
päischen preisreihen dar? tabelle 3.15 enthält jeweils den Koeffizienten für die 
betreffende paarung und die zugehörige anzahl von Jahren, in denen für beide 
reihen preise vorlagen und damit eine berechnung vorgenommen werden konnte. 
bei Weizen konnte für keinen der vergleichsorte ein besonders hoher grad an 
Kovarianz festgestellt werden, was zum teil auch mit der eher geringen anzahl an 
beobachtungen in zusammenhang stehen dürfte. nichtsdestotrotz wäre gerade für 
Weizen, der aufgrund seines hohen preisniveaus sicher die lohnendste Fernhandels-
sorte war, noch am ehesten ein regelmäßiger handel zu erwarten gewesen. aller-
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dings kann hier auch bei relativ gut dokumentierten gebieten keine nennenswerte 
preisintegration für preußen und die potenziellen westeuropäischen absatzmärkte 
festgestellt werden.

Für den roggen liegen uns mehr Werte vor, doch auch hier weist die tabelle 
sehr niedrige Werte und also keine Korrelation auf. der zusammenhang der preise 
innerhalb des hanseraums scheint dabei etwas größer, aber nach wie vor nicht nen-
nenswert zu sein, insbesondere im vergleich mit den Werten der innerpreußischen 
Kovarianz zwischen den sorten. die im Fernhandel kaum vertretenen sorten gerste 
und hafer weisen denn auch keine nennenswerte verknüpfung zwischen preußen 
und zielen seines Fernhandels auf.153 insgesamt kann für das 15. Jahrhundert also 
keinesfalls von der integration eines gemeinsamen getreidemarktes für West- und 
osteuropa gesprochen werden. Wie auch van tielhof, unger und andere festgestellt 
haben, stützten sich die städte bei ihrer versorgung im Wesentlichen auf ihre eigene 
umgebung oder allenfalls noch unmittelbar angrenzende regionen.154 getreide aus 
dem Fernhandel wurde zwar importiert, jedoch wiesen diese einfuhren keine ste-
tigkeit auf. hohe transportkosten, mangelnder informationsfluss und immer wie-
der aufflammende bewaffnete Konflikte machten den Fernhandel für getreide doch 
zu unsicher.155 so spielte er bei der versorgung mit brotgetreide für westeuropäische 
städte eine untergeordnete rolle, da die landwirtschaft des unmittelbaren umlan-
des offenbar in aller regel den bedarf der bevölkerung zu decken vermochte.156

Für preußen muss man konstatieren, dass es mit keinem der untersuchten 
gebiete und keiner der städte im 15. Jahrhundert einen so steten austausch von 
getreide betrieb, dass sich das in der Kovarianz der preise niedergeschlagen hätte. 
der eigene import preußens fand sicherlich nur in extrem schlechten Jahren statt 
und konnte so keine stetigkeit erreichen. aber auch der preußische export war am 
ende des mittelalters keineswegs so regelmäßig und so umfangreich, dass dies aus-
wirkungen auf der ebene der preise gehabt hätte.

anzeichen für einen integrierten europäischen getreidemarkt sind laut pers-
son denn auch erst im 18. Jahrhundert feststellbar; wirklich realisiert wurde er erst 
im 19. Jahrhundert, als modernere informations- und transportsysteme die engere 
und zeitnahe vernetzung von regionen und städten ermöglichten.157

153 siehe dazu die tabelle 5.2 im anhang mit den Korrelationskoeffizienten für hafer und 
gerste.

154 dieser befund läuft dem ergebnis von achilles zu durch Korrelation festgestellten handels-
beziehungen zwischen ost- und Westeuropa entgegen; achilles: getreidepreise.

155 vgl. unger: thresholds, s. 351.
156 vgl. ebd., s. 362, der allerdings auch die begrenzung städtischen Wachstums durch dieses 

angewiesensein auf die erträge der lokalen und regionalen landwirtschaft thematisiert.
157 vgl. persson: grain markets, s. 100.





4 abschliessende beWertung

die beiden großen hauptteile dieser arbeit standen bislang weitgehend isoliert. 
Weshalb also wurden zwei so verschiedene studien in einer untersuchung zusam-
mengefasst? der folgende abschließende teil der arbeit wird das zeigen: der mehr-
wert dieser Kombination liegt darin, dass der ergänzende blick auf beide bereiche, 
daten zum ex- und import sowohl wie preise, weiterführende aussagen erlaubt, als 
dies anhand nur einer datenart möglich wäre. die lückenhaftigkeit der Quellenbe-
lege in beiden einzelstudien und damit der daraus entnommenen zahlen kann so 
ein stück weit ausgeglichen werden. Folgende vier Fragen sollen in diesem abschlie-
ßenden teil zusammenfassend besprochen werden:
1.  die einordnung der isolierten exportdaten anhand der preisreihen und damit 

verbunden die Frage nach der entwicklung des getreidehandels im 15. Jahr-
hundert,

2.  die Frage der wirtschaftlichen entwicklung preußens im 15. Jahrhundert und 
nach einer agrar- oder Wirtschaftskrise des landes in dieser zeit,

3.  die rolle des getreidehandels in innenpolitischen und sozialgeschichtlichen 
zusammenhängen, wie dem Konflikt der stände mit dem deutschen orden 
und der entwicklung von adelswirtschaft und leibeigenschaft

4.  und schließlich die Frage nach der europäischen bedeutung des getreidehandels 
und die nach der möglichen existenz eines integrierten europäischen getreide-
markts.

1. die preisentwicklung in den Jahren, für die eine ausfuhr von getreide belegt 
ist, zeigt für 1409 einen erhöhten preis, ja sogar den höhepunkt eines preisanstiegs. 
1471 und 1475 gestalten sich die preise dagegen eher moderat und 1490 bis 1492 
ist wieder ein anstieg der preise mit höhepunkt 1492 zu konstatieren. auch die 
betrachtung des Wochenverlaufs der preise zeigt für 1471 und 1475 eine recht 
konstante entwicklung, so dass wohl von normalen bis guten Jahren ausgegan-
gen werden kann – und dennoch lag die in diesen Jahren exportierte menge unter 
der vom anfang wie der vom ende des Jahrhunderts. das Jahr 1460, in dem der 
export vollkommen ausfiel, weist keine auffällige preisbewegung auf. vielmehr liegt 
das Jahr zwischen zwei höhepunkten.

die Jahre der höchsten exporte 1409, 1490 und 1492 sind also keinesfalls Jahre 
mit niedrigem preis, wie man vielleicht nach der logik „gute ernte = niedriger preis 
= hohe exporte“ erwarten würde. im gegenteil sehen wir bei dem im vergleich der 
in den pfahlkammerbüchern belegten Jahre der zweiten hälfte des Jahrhunderts 
niedrigsten preis, nämlich 1460, keine exporte, beim höchsten dagegen hohe aus-
fuhrraten.

die gegenüberstellung von exportraten und preisen zeitigt ein anderes ergebnis 
als erwartet. bislang schien die interpretation der exportwerte klar: 1409 zeigten 
sie bereits einen entwickelten handel, im zweiten und dritten viertel des Jahrhun-
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derts einen rückgang der ausfuhren und schließlich einen anstieg zum ende des 
Jahrhunderts, wobei erst dann wieder der Wert von 1409 erreicht wurde. markant 
ist dabei vor allem die zunehmende spezialisierung auf roggen als exportgetreide.

nun hätte man in den Jahren hoher exporte eben niedrige oder moderate preise 
erwartet und umgekehrt in denen hoher preise niedrige ausfuhrraten oder sogar 
importe. hat also der export von getreide in Jahren der teuerung eher zugenom-
men, da dann größere umsätze zu realisieren waren, die die gestehungskosten der 
händler eher decken konnten?1 oder verhält es sich im gegenteil so, wie oben 
vermutet, und die interpretation der überlieferten Jahre muss eine andere sein: 
Waren also entsprechend der teuerung die Jahre 1409, 1490 und 1492 verhältnis-
mäßig schlechte Jahre? das hätte Konsequenzen für die bedeutung des handels mit 
getreide aus preußen, denn dann müssten wir in den vorangehenden und folgen-
den Jahren von sehr viel größeren mengen ausgehen.

die Frage, welche dieser beiden erklärungsmöglichkeiten zutreffend ist, ist 
letztlich wohl kaum nur auf grundlage der jährlichen preußischen preise zu ent-
scheiden. eine exakte bewertung der exportzahlen anhand der preisreihen ist erst 
möglich, wenn eine genaue analyse die ursachen für die preisbewegungen iden-
tifiziert und beispielsweise informationen über die ernteerträge eines Jahres vor- 
liegen.

um dennoch zu einer vorläufigen antwort zu gelangen, soll auf Quellen zurück-
gegriffen werden, die solche informationen über Witterung und ernteerträge ent-
halten: die verschiedenen preußischen chroniken. sowohl für 1409 als auch 1491 
und 1492 erwähnen die chroniken preissteigerungen.2 allerdings – und das ist 
das bemerkenswerte – wird nur 1409, aber in keinem der späteren Jahre, auch 
nicht 1490, ein besonderes Wetterereignis oder allgemein die Witterung für die 
teuerung verantwortlich gemacht, obwohl die chronisten das in anderen Jahren 
bei teuerung sehr wohl tun.3 vielmehr werden für die teuerung 1491 und 1492 
die exporte nach Westen und die dortigen hohen preise als ursache benannt.4

bei aller gebotenen vorsicht kann dies doch als hinweis gewertet werden, dass 
der zusammenhang „schlechte ernte = hoher preis und = geringe ausfuhrrate“ hier 
nicht galt. die zweite hypothese, dass es sich aufgrund der teuerung um schlechte 
exportjahre handelte, ist also nicht zwingend zutreffend, da die prämisse nicht zu 
stimmen scheint. einleuchtender ist vor diesem hintergrund, dass der hohe preis 

1 vgl. Franzén und söderberg: spannmålspriser. allerdings bezieht sich diese beobachtung 
natürlich auf die preise in den zielgebieten des exports, nicht auf die in preußen selbst. die 
preisentwicklung Westeuropas konnte hier aber nicht weiter in den blick genommen wer-
den.

2 vgl. die chroniken Johann von posilges und seiner Fortsetzer, ss rer pruss, iii, s. 298 und 
caspar Weinreichs, ss rer pruss, iv, s. 782 ff. und 790.

3 Johann von posilge für die Jahre 1411, 1414 oder 1415 (ss rer pruss, iii, s. 327, 348 und 
356) und caspar Weinreich für 1481 (ss rer pruss, iv, s. 743).

4 vgl. ss rer pruss, iv, s. 782, 787 und 790. Übrigens wird auch 1481 auf die rolle der 
exporte und den preis im Westen verwiesen, ss rer pruss, iv, s. 743.
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wohl tatsächlich in zusammenhang mit den großen exporten stand – in welcher 
richtung dabei der kausale zusammenhang bestand, teuerung aufgrund von 
exporten oder zunehmende ausfuhren wegen höherer preise, muss dahingestellt 
bleiben.

die ursprüngliche analyse der entwicklung des getreidehandels kann also auf-
rechterhalten werden: das 15. Jahrhundert erlebte keine kontinuierliche expansion 
des preußischen getreidehandels. vielmehr gingen in der mitte des Jahrhunderts 
durch Wüstungen5 und kriegsbedingte zerstörungen landwirtschaftlicher Flächen 
die produktion und damit die exporte zurück. der tiefpunkt dieser entwicklung 
zeigt sich in den 60er-Jahren, wo keinerlei getreide zur see exportiert, sondern 
vielmehr aus den wendischen städten und aus skandinavien getreide importiert 
wurde. hier stellt 1468 den höhepunkt einer teuerungsperiode dar. die hohen 
importe passen zu einer durch mangel bedingten teuerung, die allerdings nicht 
in den chroniken belegt ist. am ende des Jahrhunderts konsolidierte sich der 
handel und weitete sich wieder zu seinem ursprünglichen umfang und darüber- 
hinaus aus.

Wie wären demnach die Weichsel-importe der 60er-Jahre zu bewerten? Wie 
oben festgestellt, könnten sie tatsächlich einen großen teil des exportierten getrei-
des geliefert haben. mit dem danziger export am ende des Jahrhunderts stieg auch 
derjenige aus polen, der vermutlich erst dafür sorgte, dass höhere exportzahlen 
zustande kamen. die eher gedämpften exportzahlen von 1471 und 1475 stellen 
den beginn eines neuanfangs nach dem 13-jährigen Krieg dar. der bruch 1467 
nach dem Krieg und der teilung preußens bzw. der engeren anbindung danzigs an 
polen stellte also weniger wegen dieser politischen Wandlungen einen solchen dar, 
als wegen des einbruchs im handel aufgrund von Krieg und verwüstung.

eine wesentliche Feststellung bestand auch darin, dass der anteil von getreide 
am Wert der exporte stärker stieg, als der am laderaum; dass der Wert von getreide 
also im vergleich zu anderen exportprodukten zunahm. das bestätigt sich, wenn 
man die langfristige zunahme des nominalwerts von getreide betrachtet (vgl. dia-
gramm 4.1): die eingezeichneten linearen trendlinien zeigen eine steigerung der 
preise aller sorten über das Jahrhundert.

die zunahme des exportanteils von getreide kann sich kaum losgelöst von 
den westlichen märkten vollzogen haben. denn stiegen die preise nur in preußen, 
würden die gestehungskosten der Kaufleute die gewinnmargen noch verkleinern – 
insbesondere bei gleichzeitigem sinken der preise im Westen, wie es immer wieder 
konstatiert wurde.6 Weshalb der export von getreide sich unter diesen bedingun-
gen gesteigert haben sollte, scheint unverständlich. der anreiz für exporte muss 
also anderswo gesucht werden. es steht zu vermuten, dass das sinken von trans-

5 zur entwicklung der Wüstungen in preußen, vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 193 ff.
6 vgl. postan, michael m.: the cambridge economic history of europe, vol. i: the agrarian 

life of the middle ages. cambridge 1971; abel gründet auf diesen verfall der getreide-
preise im Westen seine agrarkrisentheorie: abel: agrarkrisen, s. 57 ff.
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portkosten durch die Fortentwicklung der schifffahrt hier einen anreiz geboten 
hat. auch spielte das verstärkte eintreten der holländer in den ostseehandel und 
damit ein Wechsel der träger des handels eine rolle bei der expansion des getrei-
deexports trotz offenbar relativ zum Westen steigender preise. ein steigender bedarf 
in Westeuropa war hier sicher auch mit ausschlaggebend.

gleichzeitig kann diese veränderung im handelssystem mit zur erklärung 
beitragen für die diskutierten hohen exportmengen bei teuerung, ohne dass eine 
beeinträchtigung der ernte vorlag. holländische Kaufleute kamen natürlich gerade 
in zeiten der Knappheit und damit hoher preise im Westen nach danzig, um dort 
getreide nachzufragen. die teuerung wäre also demnach eine Folge der zahlreichen 
exporte. auch hierin zeigt sich eine weitere entwicklung des preußischen getrei-
dehandels.

2. Was lassen unsere daten hinsichtlich der allgemeinen entwicklung der preu-
ßischen Wirtschaft erkennen und hinsichtlich des ausgreifens einer eventuellen 
agrarkrise im 15. Jahrhundert auf diese region? die in diagramm 4.1 dargestellte 
erhöhung der nominalpreise und die steigerung der exporte können als zeichen 
für eine fortschreitende Ökonomisierung preußens gewertet werden. Wie das nied-
rige preisniveau im europäischen vergleich zeigte, war für eine solche entwicklung 
durchaus noch viel spielraum. der allgemeine trend, dass holländer in die region 
kamen, um direkt vor ort zu handeln, stellte wohl auch ein symptom dieser zuneh-
menden Ökonomisierung dar.

















          

    
    

Diagramm 4.1: Preistrend für Roggen, Weizen, Gerste, Hafer und Malz im 15. Jahrhundert
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der status geringerer ökonomischer entwicklung bewahrte preußen möglicher-
weise vor einer agrarkrise.7 denn von einer Krise, wie sie für Westeuropa beschrie-
ben wird, kann in preußen nicht die rede sein.8 rolf sprandel konnte nachwei-
sen, dass eine preisschere zwischen agrarpreisen und löhnen und also eine Krise 
der landwirtschaft im 15. Jahrhundert ohnehin nur in wenigen regionen spürbar 
war.9 Für preußen ist eine Krise ebenfalls nicht erkennbar, einmal abgesehen von 
den kriegsbedingten Krisenerscheinungen.

insgesamt ist auffällig, dass die großen historischen ereignisse und brüche sich 
in der preiskurve nicht direkt niederschlagen, weder durch starken anstieg noch 
durch starkes sinken der preise. es vergehen jeweils einige Jahre bis zur nächsten 
markanten preisbewegung. nach der schlacht bei tannenberg 1410 sehen wir erst 
1415 einen extremen ausschlag, nach den Kriegen 1421/22 und 1431–35 treten 
jeweils erst 1428 bzw. 1438 teuerungen auf. eher in zeitlicher nähe liegen die 
preislichen tiefpunkte 1425 und 1431. selbst Kriege zeitigten also nicht unmittel-
bar Konsequenzen für den getreidemarkt.

bei seiner untersuchung der ordenswirtschaft bis 1454 hat Jürgen sarnowsky 
für deren entwicklung im 15. Jahrhundert drei phasen konstatiert: zwischen 
um 1400 und um 1417 eine gute wirtschaftliche lage mit zusehends steigenden 
einnahmen, danach bis etwa 1437 eine phase mit dramatischem rückgang der 
einnahmen des ordens und schließlich bis zum 13-jährigen Krieg eine gewissen 
stabilisierung, allerdings auf einem niedrigeren niveau als am anfang des Jahr-
hunderts.10 die einnahmen des ordens sind eng mit der situation in der land-
wirtschaft verknüpft. spiegelt die preisentwicklung für getreide diese Wechsella-
gen wider? nun ist gerade die phase zwischen 1410 und den 1440er-Jahren recht 
schlecht dokumentiert. deutlich erkennbar ist jedoch, dass die für 1415 und 1427 
erreichten höhepunkte vorher und nachher zunächst nicht mehr erreicht werden. 
derart starke ausschläge der preiskurve treten erst wieder in den 50er Jahren, in 
Kriegszeiten, auf. allerdings ist die gestaltung der preisentwicklung im ganzen 
Jahrhundert nicht mehr so konstant wie vor 1414.

die ermittelten preise unterstützen die These, dass die Wirtschaft preußens 
einige Jahre nach der schlacht bei tannenberg in größere turbulenzen geriet, die 
gegen ende der 30er-Jahre wieder abklangen. nach einer Konsolidierungsphase in 
den 40er- und frühen 50er-Jahren bereitete das lange Kriegsgeschehen dem wirt-

 7 sławomir gawlas traf die einschätzung, seine periphere lage habe preußen vor der Krise 
geschützt; gawlas, sławomir: Wstęp. in: czaja, roman u. a. (hrsg.): ziemie polskie wobec 
zachodu. studia nad rozwojem średnowiecznej europy. Warschau 2006, s. 429–440.

 8 es muss ohnehin gefragt werden, inwieweit abels theorie, die vorwiegend an westeuropäi-
schen preisen und löhnen entwickelt wurde, auch auf mittel- und osteuropa zutrifft; abel: 
agrarkrisen, s. 57 ff.

 9 vgl. sprandel: Wirtschaftskonjunktur, s. 179. so konnte auch hauschild feststellen, dass 
ihre rostocker preis- und lohnreihen die abel’sche these nicht stützen; vgl. hauschild: 
preise und löhne, s. 177 ff.

10 vgl. sarnowsky: Wirtschaftsführung, s. 454.
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schaftlichen leben große schwierigkeiten, wie auch das Fehlen von getreideex-
porten 1460 und die hohen importe zur see 1460 und 1468 zeigten. in den 70er-
Jahren zeigt sich die preisentwicklung wieder stabil, auch die ausfuhren erreichten 
einen gewissen stand. die 80er- und 90er-Jahre weisen dagegen hinsichtlich der 
preiskurve wieder krisenhafte züge auf.

3. die wichtige stellung des getreideexports in preußen vor allem am ende des 
15. Jahrhunderts ist unbestritten. auch für das Jahr 1409 zeigt sich, dass diese 
handelssparte einen großen teil der exporte ausmachte. sind die innenpolitischen 
Fragen, die in verbindung mit dem getreidehandel genannt werden, vor dem hin-
tergrund der hier vorgestellten quantitativen resultate neu zu bewerten?

zur These der Konkurrenz zwischen deutschem orden und städtischen Kauf-
leuten hat roman czaja bereits festgestellt, dass der zunehmende Konflikt zwischen 
orden und ständen „nicht die Folge einer für die bürger ungünstigen Wirtschafts-
weise oder politik des landesherrn“11 war. vielmehr führt er die auseinanderset-
zungen auf die zunehmenden autonomiebestrebungen vor allem der städte zurück. 
gerade im untersuchten export, wo der orden nur eine untergeordnete rolle 
spielte, konnte eine solche Konkurrenz nicht festgestellt werden. die bisherigen 
ergebnisse der Forschung konnten vielmehr bestätigt werden.

Wie sind dann aber die immer wieder auftauchenden Konflikte um export-
verbote einzuordnen? die in obiger tabelle aufgeführten verbote (Kapitel 2.2.4.6, 
tabelle 2.15) sind so gut wie alle genuin preußische bestimmungen; lediglich 1475 
und 1491/92 wurde eine blockade auf betreiben der hanse errichtet. in fast allen 
Jahren besteht ein direkter zusammenhang zwischen einem erlassenen exportver-
bot und der preisgestaltung, sprich: einer teuerung. eine ausnahme stellen ledig-
lich die Jahre 1421–1423 und 1454 dar, wo allerdings jeweils ausbrechende kriege-
rische Konflikte in zusammenhang mit den verboten stehen dürften.

nun mag einleuchten, dass die tatsächlich verhängten verbote mit der wirt-
schaftlichen entwicklung in zusammenhang stehen. aber auch, wenn man die in 
den akten der ständetage dokumentierten anfragen um verbote oder bitten um 
aufhebung von verboten betrachtet (in den Jahren 1422, 1423, 1424, 1427, 1428 
und dann wieder 1433/34 und 1436 bis 1440, wobei ein absoluter höhepunkt bei 
der diskussion des Themas in den Jahren 1438 und 1439 lag), so ist bei gegen-
überstellung mit der erarbeiteten preisreihe ein zusammenhang zwischen den Kla-
gen um exportverbote und den spitzen der preiskurve deutlich. zumindest für 
die Frage des getreideexports kann also verneint werden, die stände hätten hier 
aufgrund der Konkurrenz gegen den hochmeister aufbegehrt.12 die entwicklung 
der preise stellt hier den sehr viel naheliegenderen anlass dar. die Konflikte um 

11 czaja, roman: preußische hansestädte und der deutsche orden. ein beitrag zu den bezie-
hungen zwischen stadt- und landesherrschaft im späten mittelalter. in: hansische 
geschichtsblätter 118 (2000), s. 57–76, hier: s. 75.

12 so zu lesen z. b. bei renken: großschäfferei, s. 8 ff.
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exportverbote sind also weniger ein symptom einer denkbaren Konkurrenz, als 
vielmehr ein zeichen für die zunehmende wirtschaftliche entwicklung preußens 
und das selbstbewusstere eintreten der Kaufleute für ihre ökonomischen ziele bzw. 
der städte für die sicherung ihrer eigenversorgung.

Kann man angesichts dieser ökonomischen Fortentwicklung preußens und stei-
gender preise davon ausgehen, lukrativer getreideexport habe adlige dazu verleitet, 
die leibeigenschaft zu forcieren, wie es in der literatur vertreten wird?13 bemüh-
ten sich preußische und polnische adlige, bauern in die leibeigenschaft zu zwin-
gen, um durch den verstärkten export von getreide ohne größere Kosten gewinn 
zu machen? das ist aufgrund der geschilderten unsicherheiten und der unregel-
mäßigkeiten des handels vor ende des 15. Jahrhunderts doch unwahrscheinlich. 
vielmehr scheint die von christoph schmidt vertretene These valide, der handel 
nach und die nachfrage in Westeuropa seien ein Faktor von vielen gewesen, die die 
entstehung der gutswirtschaft in preußen und polen begünstigten.14 in innenpo-
litischer und sozialgeschichtlicher hinsicht wurde der getreidehandel also immer 
wieder überschätzt.

4. die Kernfrage der arbeit bestand aber darin, die bedeutung des exports von 
getreide für Westeuropa auszuloten. hier konnten zunächst die zielhäfen für preu-
ßisches getreide grob beschrieben werden: die niederlande, schottland und zuwei-
len hansestädte an der nordsee, skandinavien (vor allem schweden und Finnland) 
und die wendischen städte an der ostsee. das verhältnis von ostsee- zu ost-West-
verkehr dürfte für 1409 und 1471 bezogen auf die anzahl der schiffe etwa 2 : 1 
betragen haben. das verhältnis der exportierten mengen betrug im gegensatz dazu 
wohl etwa 1 : 2. Für das ende des Jahrhunderts sind die vorhandenen daten leider 
zu knapp, um auch da genauere aussagen zu treffen. durch die verdrängung der 
wendischen städte aus dem zwischenhandel und das vordringen der holländer 
dürfte sich das verhältnis aber auch hinsichtlich der schiffszahlen zu gunsten der 
nordsee verändert haben.

die verhältnismäßig großen mengen, die vor allem am ende des 15. Jahrhun-
derts danzig verließen, fanden in den wenigen vorliegenden im- oder exportzahlen 
für West- und nordosteuropa keine entsprechung. vor einer Überbewertung der 
befunde kann aber peter spufford schützen, der einen vergleich des hansischen 
handels mit demjenigen im mittelmeer vornahm und schätzte, dass letzterer um 
ein vielfaches, mindestens aber das Fünffache größer war als der hansische. selbst 
als der getreideimport aus dem ostseeraum im 16. Jahrhundert stark angewachsen 
war, stand er von seinem wertmäßigen umfang her in der liste des antwerpener 

13 so zum beispiel ahvenainen: getreidehandel, s. 94, der eine solche entwicklung für liv-
land bejaht; für preußen: hoszowski: polish baltic trade, s. 149 f.

14 vgl. schmidt: leibeigenschaft, s. 81.
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außenhandels nur an fünfter stelle und machte lediglich ein zwölftel des außen-
handelsumfangs aus.15

sowohl über die Frage der preisintegration wie auch über die liste der export-
verbote konnte gezeigt werden, dass ein stetiger, wohlvernetzter handel im hanse-
raum mit preußischem getreide im 15. Jahrhundert noch nicht bestand. auch der 
einbruch der exporte in den 60er-Jahren16 wies deutlich darauf hin, dass ange-
sichts der kriegerischen Konflikte eine regelmäßige versorgung der niederlande 
außer Frage stand. im anschluss an richard unger und milja van tielhof muss 
daher davon ausgegangen werden, dass die niederlande sich auf getreidelieferun-
gen aus der region stützten und sich (noch) nicht auf den Fernhandel verließen. 
dafür sprechen neben der unsicherheit der transporte aus entlegeneren gegenden 
natürlich auch die minimierten transport- und transaktionskosten bei kürzerer 
Wegstrecke.17

tits-dieuaide leitet in ihrer studie zur preisformation einen zusammenhang 
zwischen den exportverboten in der ostsee und der preisentwicklung in Flandern 
und brabant im 15. Jahrhundert her.18 dieser befund scheint dem hier präsentier-
ten zunächst zu widersprechen, suggeriert er doch eine abhängigkeit der region 
vom preußischen Korn. allerdings konstatiert sie selbst, dass sich exportverbote 
erst nach längerem Fehlen baltischen getreides auf dem markt bemerkbar machten 
und dass sie auch dann keinen größeren einfluss hatten als etwa eine schlechte 
ernte. vermutlich verstärkte sich dieser effekt, weil auch in anderen ländern die 
nachfrage infolge des Fehlens baltischen getreides stieg und die auswirkungen der 
spekulation hinzukamen. die oben errechneten 2 bis 8 % des bedarfs, die durch 
preußische importe gedeckt wurden, machten sich dann eben doch bemerkbar. 
dies berührt wieder die viel diskutierte Frage nach der elastizität von getreideprei-
sen, ob also ein relativ geringer mangel schon einen großen ausschlag in der preis-
kurve provozierte. zudem klärt tits-dieuaide nicht, was der grund für die von ihr 
aufgelisteten verbote im ostseeraum waren, sieht man von den wenigen politisch 
motivierten ab. Wenn aber die ausfuhrverbote mit teuerungen einhergingen, die 
durch vermehrte nachfrage in Westeuropa motiviert waren und nicht durch Kli-
maereignisse, dann ist auch die auswirkung der verbote auf den flämischen oder 
brabanter preis kein zeichen von integration. vielmehr verteuerte sich getreide in 
diesen ländern dadurch, dass die zufuhr auch aus den häfen versagte, die sonst in 
notlagen angefahren wurden.

15 vgl. spufford, peter: the relative scale of medieval hanseatic trade. in: hammel-Kiesow, 
rolf (hrsg.): vergleichende ansätze in der hansischen geschichtsforschung. trier 2002 
(hansische studien 13.), s. 153–161.

16 vermutlich wurde auch 1468 angesichts so hoher importraten nichts exportiert.
17 vgl. unger: thresholds, s. 362.
18 vgl. tits-dieuaide: Formation, s. 214 ff.
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es blieben noch viele weitere Fragen und probleme im zusammenhang mit dem 
getreidehandel zu diskutieren. nicht zuletzt könnte man der genauen verbindung 
zwischen preisentwicklung und ernteschwankungen oder preisentwicklung und 
historischen ereignissen nachgehen. auch wäre ein vergleich mit anderen produk-
ten lohnend, um die getreidespezifischen entwicklungen herauszufiltern und so 
noch klarer auf die allgemeine entwicklung der Wirtschaft schließen zu können. 
andere Fragen wurden andiskutiert, etwa die einer agrarkrise, was als anreiz für 
weitere Forschung dienen möge. die zahlenmäßigen grundlagen für solche unter-
suchungen hat diese studie gelegt.

als Fazit ist zu ziehen, dass wohl tatsächlich die im einleitenden dönhoff-zitat 
ausgedrückte vorstellung vom getreideland preußen in die Köpfe der historiker 
zurückgewirkt hat. mag es auch wogende getreidefelder gegeben haben im preu-
ßen des 15. Jahrhunderts, von da bis hin zu einer rolle als Kornhaus europas ist es 
ein weiter Weg. es scheint aber, als haben hier weniger die produktion als vielmehr 
der handel und die Kommerzialisierung das entwicklungstempo bestimmt.

die entwicklung des handels bedarf einer neuen betrachtungsweise: nicht 
kontinuierliche entwicklungen, auf- und abstiege sind hier die regel, sondern 
einbrüche, rückschritte und Fortentwicklungen. auch ist ein neuer Fokus der 
Forschung der letzten Jahre, der betont, dass der hansische handel, wie auch der 
preußische getreideexport, keine große neuerung des spätmittelalters darstellten, 
sondern dass handel mit massengütern schon in früheren zeiten von anderen 
akteuren bestritten wurde, ein schritt in die richtige richtung.19

19 vgl. etwa die beiträge in dem band: berggren, lars, hybel, nils und landen, annette 
(hrsg.): cogs, cargoes, and commerce: maritime bulk trade in northern europe, 1150–
1400. toronto 2002; oder den beitrag Jahnke, carsten: handelsstrukturen im ostseeraum 
im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert. ansätze einer neubewertung. in: hansische 
geschichtsblätter 126 (2008), s. 145–185.





5 anhang

5.1 preise

5.1.1 mÜhlenrechnungen: roggen



















                                    





















   

Diagramm 5.1: Roggenpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1415–1450



















                          



















                

Diagramm 5.2: Roggenpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1451–1475



200 preise

5.1.2 mÜhlenrechnungen: Weizen

Diagramm 5.3: Roggenpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1476–1499



















                         
















                 

Diagramm 5.4: Weizenpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1451–1475
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5.1.3 mÜhlenrechnungen: haFer

Diagramm 5.5: Weizenpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1476–1499



















                         



















         

Diagramm 5.6: Haferpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1415–1450
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Diagramm 5.7: Haferpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1451–1475



















                          



















           

Diagramm 5.8: Haferpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1476–1499
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5.1.4 mÜhlenrechnungen: mehl

5.1.5 mÜhlenrechnungen: malz

Diagramm 5.9: Mehlpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1451–1475



















                          


















     

Diagramm 5.10: Malzpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1415–1450
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Diagramm 5.11: Malzpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1451–1475



















                          






















               
             

Diagramm 5.12: Malzpreise in den Thorner Mühlenrechnungen 1476–1499
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5.1.6 preissammlung: roggen

Diagramm 5.13: Preissammlung Roggenpreise 1400–1425





















                           




















                 

Diagramm 5.14: Preissammlung Roggenpreise 1426–1450
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Diagramm 5.15: Preissammlung Roggenpreise 1451–1475





















                          


















         

Diagramm 5.16: Preissammlung Roggenpreise 1476–1499
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5.1.7 preissammlung: Weizen

Diagramm 5.17: Preissammlung Weizenpreise 1400–1425



















                           



















               

Diagramm 5.18: Preissammlung Weizenpreise 1426–1450
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Diagramm 5.19: Preissammlung Weizenpreise 1451–1475



















                          



















 

Diagramm 5.20: Preissammlung Weizenpreise 1476–1499
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5.1.8 preissammlung: haFer

Diagramm 5.21: Preissammlung Haferpreise 1400–1425















                           



















               

Diagramm 5.22: Preissammlung Haferpreise 1426–1450
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Diagramm 5.23: Preissammlung Haferpreise 1451–1475















                          
























Diagramm 5.24: Preissammlung Haferpreise 1476–1499
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5.1.9 preissammlung: mehl

Diagramm 5.25: Preissammlung Mehlpreise 1400–1425





























                           





















      

Diagramm 5.26: Preissammlung Mehlpreise 1426–1450
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Diagramm 5.27: Preissammlung Mehlpreise 1451–1475





























                          




















       

Diagramm 5.28: Preissammlung Mehlpreise 1476–1499
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5.1.10 preissammlung: malz

Diagramm 5.29: Preissammlung Malzpreise 1400–1425















                           



















   

Diagramm 5.30: Preissammlung Malzpreise 1426–1450
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Diagramm 5.31: Preissammlung Malzpreise 1451–1475















                          





















Diagramm 5.32: Preissammlung Malzpreise 1476–1499















                         

















        



 tabellen der einzelwerte 215

5.1.11 preise: tabellen der einzelWerte

Tabelle 5.1: Mühlenrechnungen: Verkauf
Archiv Band Seite/ 

Blatt
Jahr Tag Roggen  

[sol./scl.]
 Weizen  

[sol./scl.]
Gerste  

[sol./scl.]
Hafer  

[sol./scl.]
Mehl  

[sol./scl.]
Malz  

[sol./scl.]
Weizen- 

malz   
[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 5 1415 10

APT Kat. II, XVI,10 5 1415 10

APT Kat. II, XVI,10 5 1415 7,5

APT Kat. II, XVI,10 5 1415 10

APT Kat. II, XVI,10 6 1415 November 24 10

APT Kat. II, XVI,10 6 1415 11

APT Kat. II, XVI,10 6 1415 9

APT Kat. II, XVI,10 6 1415 10

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 19 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15,5

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15,5

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 20 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 21 1427 21,29

APT Kat. II, XVI,10 21 1427 20

APT Kat. II, XVI,10 22 1427 21

APT Kat. II, XVI,10 22 1427 21

APT Kat. II, XVI,10 22 1427 20

APT Kat. II, XVI,10 22 1427 20

APT Kat. II, XVI,10 22 1427 21

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 17

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 17

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 17

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 17

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 18

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 18

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 18

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 18

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 20

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 20

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 20
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 23 1427 21

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 15

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 16

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 17

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 18

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 19

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 34

APT Kat. II, XVI,10 24 1427 11

APT Kat. II, XVI,10 50 1440 März 14 11

APT Kat. II, XVI,10 50 1440 März 21 11

APT Kat. II, XVI,10 51 1440 April 04 11

APT Kat. II, XVI,10 52 1440 April 11 11

APT Kat. II, XVI,10 52 1440 April 17 10,93

APT Kat. II, XVI,10 52 1440 April 25 11

APT Kat. II, XVI,10 53 1440 Mai 09 11

APT Kat. II, XVI,10 54 1440 Mai 23 11

APT Kat. II, XVI,10 54 1440 Mai 30 11

APT Kat. II, XVI,10 55 1440 Juni 07 11

APT Kat. II, XVI,10 55 1440 Juni 13 11

APT Kat. II, XVI,10 56 1440 Juni 20 10,72

APT Kat. II, XVI,10 56 1440 Juni 27 11,375

APT Kat. II, XVI,10 57 1440 Juli 11 10,29

APT Kat. II, XVI,10 57 1440 Juli 18 11

APT Kat. II, XVI,10 57 1440 August 01 10

APT Kat. II, XVI,10 58 1440 August 08 10

APT Kat. II, XVI,10 58 1440 August 22 9

APT Kat. II, XVI,10 59 1440 September 26 9

APT Kat. II, XVI,10 60 1440 Oktober 10 9

APT Kat. II, XVI,10 61 1440 Oktober 24 9

APT Kat. II, XVI,10 61 1440 November 07 9

APT Kat. II, XVI,10 61 1440 November 14 9

APT Kat. II, XVI,10 62 1440 Dezember 05 9

APT Kat. II, XVI,10 62 1440 Dezember 19 9

APT Kat. II, XVI,10 63 1441 Januar 09 9



218 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 64 1441 Januar 23 9

APT Kat. II, XVI,10 75 1445 8,94

APT Kat. II, XVI,10 75 1445 6,5

APT Kat. II, XVI,10 85 1446 10

APT Kat. II, XVI,10 97 1447 10

APT Kat. II, XVI,10 97 1447 11

APT Kat. II, XVI,10 98 1447 12

APT Kat. II, XVI,10 98 1447 15

APT Kat. II, XVI,10 107 1447 7

APT Kat. II, XVI,10 115 1449 7,2

APT Kat. II, XVI,10 115 1449 11

APT Kat. II, XVI,10 115 1449 9

APT Kat. II, XVI,10 115 1449 8

APT Kat. II, XVI,10 137 1449 6

APT Kat. II, XVI,10 137 1449 6

APT Kat. II, XVI,10 137 1449 6

APT Kat. II, XVI,10 137 1449 6

APT Kat. II, XVI,10 137 1449 6

APT Kat. II, XVI,10 139 1451 8

APT Kat. II, XVI,10 139 1451 7

APT Kat. II, XVI,10 139 1451 6

APT Kat. II, XVI,10 139 1451 5

APT Kat. II, XVI,10 139 1451 5

APT Kat. II, XVI,10 146 1451 3

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 6,5

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 7,5

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 13

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 6,5

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 13

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 7,5



 tabellen der einzelwerte 219

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 152 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 6,5

APT Kat. II, XVI,10 153 1454

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 10

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 6,83

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 6,67

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 10

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 153 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 10

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 8,5

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 5

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 5

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 5

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 5

APT Kat. II, XVI,10 154 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 154 1454

APT Kat. II, XVI,10 156 1454 9

APT Kat. II, XVI,10 164 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 171 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 171 1454 9



220 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 171 1454 12

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 9

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 9

APT Kat. II, XVI,10 178 1454 11

APT Kat. II, XVI,10 181 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 181 1454 12

APT Kat. II, XVI,10 192 1454 14

APT Kat. II, XVI,10 192 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 192 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 192 1454 14

APT Kat. II, XVI,10 192 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 192 1454 7

APT Kat. II, XVI,10 193 1454 7,25

APT Kat. II, XVI,10 193 1454 14

APT Kat. II, XVI,10 193 1454 14

APT Kat. II, XVI,10 193 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 194 1454 16

APT Kat. II, XVI,10 194 1454 15,5

APT Kat. II, XVI,10 194 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 195 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 195 1454 9

APT Kat. II, XVI,10 195 1454 8,5

APT Kat. II, XVI,10 195 1454 8,5

APT Kat. II, XVI,10 195 1454 16

APT Kat. II, XVI,10 195 1454 8

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 10

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 16

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7



 tabellen der einzelwerte 221

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 8

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 16

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 200 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 8

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 8

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 201 1455

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 16

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 6,5

APT Kat. II, XVI,10 201 1455

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 6

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 6

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 6

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 201 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 202 1455 7,25

APT Kat. II, XVI,10 202 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 202 1455 8

APT Kat. II, XVI,10 202 1455 7,75

APT Kat. II, XVI,10 202 1455 8

APT Kat. II, XVI,10 202 1455 7,25

APT Kat. II, XVI,10 202 1455 7,25

APT Kat. II, XVI,10 202 1455

APT Kat. II, XVI,10 203 1455 6,78

APT Kat. II, XVI,10 203 1455 8



222 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 203 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 203 1455 6

APT Kat. II, XVI,10 203 1455 7

APT Kat. II, XVI,10 203 1455 7,5

APT Kat. II, XVI,10 203 1455 6

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 18,5

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 7,5

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 8

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 9

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 10

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 11

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 12

APT Kat. II, XVI,10 217 1456 13

APT Kat. II, XVI,10 218 1456 14

APT Kat. II, XVI,10 218 1456 15

APT Kat. II, XVI,10 218 1456 16

APT Kat. II, XVI,10 218 1456 18

APT Kat. II, XVI,10 218 1456 14

APT Kat. II, XVI,10 218 1456 17

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 7,5

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 7,5

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 7,5

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 7,5

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 7,5

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 8

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 13

APT Kat. II, XVI,10 224 1456 14

APT Kat. II, XVI,10 227 1456 16

APT Kat. II, XVI,10 228 1456 8

APT Kat. II, XVI,10 235 1457 16

APT Kat. II, XVI,10 235 1457 17

APT Kat. II, XVI,10 235 1457 15

APT Kat. II, XVI,10 235 1457 14

APT Kat. II, XVI,10 235 1457 13

APT Kat. II, XVI,10 236 1457 12

APT Kat. II, XVI,10 236 1457 25



 tabellen der einzelwerte 223

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 236 1457 20

APT Kat. II, XVI,10 236 1457 12

APT Kat. II, XVI,10 243 1457 12

APT Kat. II, XVI,10 244 1457 22

APT Kat. II, XVI,10 244 1457 19

APT Kat. II, XVI,10 244 1457 18

APT Kat. II, XVI,10 244 1457 17

APT Kat. II, XVI,10 244 1457 17

APT Kat. II, XVI,10 244 1457 20

APT Kat. II, XVI,10 251 1458 14

APT Kat. II, XVI,10 251 1458 12

APT Kat. II, XVI,10 251 1458 11

APT Kat. II, XVI,10 251 1458 10

APT Kat. II, XVI,10 251 1458 10

APT Kat. II, XVI,10 252 1458 20

APT Kat. II, XVI,10 252 1458 20

APT Kat. II, XVI,10 252 1458 12

APT Kat. II, XVI,10 252 1458 11

APT Kat. II, XVI,10 253 1458 20

APT Kat. II, XVI,10 253 1458 18

APT Kat. II, XVI,10 253 1458 15

APT Kat. II, XVI,10 253 1458 14

APT Kat. II, XVI,10 253 1458 10

APT Kat. II, XVI,10 253 1458 9

APT Kat. II, XVI,10 263 1458 10

APT Kat. II, XVI,10 263 1458 10

APT Kat. II, XVI,10 263 1458 5,5

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 11

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 10

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 8

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 7,5

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 7

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 6,5

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 7

APT Kat. II, XVI,10 275 1459 6

APT Kat. II, XVI,10 276 1459 14



224 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 276 1459 12

APT Kat. II, XVI,10 277 1459 10

APT Kat. II, XVI,10 277 1459 12,5

APT Kat. II, XVI,10 277 1459 12

APT Kat. II, XVI,10 277 1459 8

APT Kat. II, XVI,10 295 1460 7

APT Kat. II, XVI,10 295 1460 7,5

APT Kat. II, XVI,10 295 1460 8

APT Kat. II, XVI,10 295 1460 13

APT Kat. II, XVI,10 295 1460 15

APT Kat. II, XVI,10 295 1460 15

APT Kat. II, XVI,10 295 1460 8

APT Kat. II, XVI,10 296 1460 9,5

APT Kat. II, XVI,10 296 1460 9

APT Kat. II, XVI,10 304 1460 7

APT Kat. II, XVI,10 306 1460 6

APT Kat. II, XVI,10 306 1460 15

APT Kat. II, XVI,10 314 1462 4

APT Kat. II, XVI,10 314 1462 7

APT Kat. II, XVI,10 314 1462 15

APT Kat. II, XVI,10 314 1462 16

APT Kat. II, XVI,10 314 1462 17

APT Kat. II, XVI,10 315 1462 12

APT Kat. II, XVI,10 315 1462 14

APT Kat. II, XVI,10 315 1462 10

APT Kat. II, XVI,10 315 1462 9

APT Kat. II, XVI,10 315 1462 8,5

APT Kat. II, XVI,10 315 1462 8

APT Kat. II, XVI,10 326 1462 8

APT Kat. II, XVI,10 326 1462 8

APT Kat. II, XVI,10 328 1462 8

APT Kat. II, XVI,10 328 1462 14

APT Kat. II, XVI,10 333 1462 8

APT Kat. II, XVI,10 333 1462 8,5

APT Kat. II, XVI,10 333 1462 8,5

APT Kat. II, XVI,10 333 1462 9



 tabellen der einzelwerte 225

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 333 1462 9,5

APT Kat. II, XVI,10 333 1462 10

APT Kat. II, XVI,10 333 1462 7

APT Kat. II, XVI,10 332 1462 6

APT Kat. II, XVI,10 332 1462 14

APT Kat. II, XVI,10 338 1462 8

APT Kat. II, XVI,10 347 1463 6

APT Kat. II, XVI,10 347 1463 6,5

APT Kat. II, XVI,10 347 1463 7

APT Kat. II, XVI,10 347 1463 8

APT Kat. II, XVI,10 347 1463 10

APT Kat. II, XVI,10 347 1463 15

APT Kat. II, XVI,10 347 1463 8

APT Kat. II, XVI,10 348 1463 9

APT Kat. II, XVI,10 348 1463 4

APT Kat. II, XVI,10 349 1463 5

APT Kat. II, XVI,10 349 1463 5

APT Kat. II, XVI,10 353 1463 7

APT Kat. II, XVI,10 353 1463 9

APT Kat. II, XVI,10 354 1463 9

APT Kat. II, XVI,10 361 1464 9

APT Kat. II, XVI,10 361 1464 10

APT Kat. II, XVI,10 361 1464 10

APT Kat. II, XVI,10 361 1464 11

APT Kat. II, XVI,10 361 1464 12

APT Kat. II, XVI,10 361 1464 13

APT Kat. II, XVI,10 362 1464 13

APT Kat. II, XVI,10 362 1464 12

APT Kat. II, XVI,10 369 1464 12

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 12



226 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 13

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 19

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 375 1464 18

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 15

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 383 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 13,5

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 10

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18



 tabellen der einzelwerte 227

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 16

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 9

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 18

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 17,5

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 10

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 12

APT Kat. II, XVI,10 384 1465 13

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 18

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 14,5

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 20

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 15

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 17

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 15

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 15

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 16

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 16

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 16

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 16

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 16

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 17

APT Kat. II, XVI,10 404 1466 17,5

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 18,83

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 19

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 18,83

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 18,83

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 18,33

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 18

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 18

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 18



228 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 14

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 14

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 15

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 15

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 16

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 15

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 15

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 17,5

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 25

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 17

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 17

APT Kat. II, XVI,10 407 1467 17

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 13

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 13

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 13

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 12

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 12

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 11,5

APT Kat. II, XVI,10 411 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 412 1468 12

APT Kat. II, XVI,10 412 1468 12

APT Kat. II, XVI,10 412 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 412 1468 10,5

APT Kat. II, XVI,10 412 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 412 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 412 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 14

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 13,25

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 13

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 14

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 13,5

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 15

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 13

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 11,5

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 11



 tabellen der einzelwerte 229

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,10 419 1468 10

APT Kat. II, XVI,10 420 1468 19

APT Kat. II, XVI,10 420 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 420 1468 10

APT Kat. II, XVI,10 420 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 420 1468 21,4

APT Kat. II, XVI,10 420 1468 11

APT Kat. II, XVI,10 420 1468 14

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 9

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 8,5

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 20

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 21,25

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 18

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 18

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 20

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 18

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 11

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 17

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 17

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 17

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 8

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 10,5

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 10

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 10

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 5

APT Kat. II, XVI,10 432 1469 9

APT Kat. II, XVI,22 2r 1470 März 25 9

APT Kat. II, XVI,22 2r 1470 März 25 9,17

APT Kat. II, XVI,22 2r 1470 März 25 9

APT Kat. II, XVI,22 2r 1470 März 25 6,5

APT Kat. II, XVI,22 2r 1470 März 25 5

APT Kat. II, XVI,22 2v 1470 April 1 15

APT Kat. II, XVI,22 2v 1470 April 1 9

APT Kat. II, XVI,22 2v 1470 April 1 6,5

APT Kat. II, XVI,22 2v 1470 April 1 9

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 6,5



230 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 5

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 9

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 9

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 15

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 9,5

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 9

APT Kat. II, XVI,22 3r 1470 April 8 6,5

APT Kat. II, XVI,22 3v 1470 April 15 9

APT Kat. II, XVI,22 3v 1470 April 15 36

APT Kat. II, XVI,22 3v 1470 April 15 9

APT Kat. II, XVI,22 3v 1470 April 15 9

APT Kat. II, XVI,22 3v 1470 April 15 9

APT Kat. II, XVI,22 3v 1470 April 15 6,5

APT Kat. II, XVI,22 3v 1470 April 15 5

APT Kat. II, XVI,22 4r 1470 April 22 8,92

APT Kat. II, XVI,22 4r 1470 April 22 8,92

APT Kat. II, XVI,22 4r 1470 April 22 8,92

APT Kat. II, XVI,22 4r 1470 April 22 5

APT Kat. II, XVI,22 4r 1470 April 22 6,5

APT Kat. II, XVI,22 4v 1470 April 29 9

APT Kat. II, XVI,22 4v 1470 April 29 8,92

APT Kat. II, XVI,22 4v 1470 April 29 8,92

APT Kat. II, XVI,22 4v 1470 April 29 5

APT Kat. II, XVI,22 4v 1470 April 29 5

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 9

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 15

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 8,5

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 8,5

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 6,5

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 8,5

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 6,5

APT Kat. II, XVI,22 5r 1470 Mai 6 8,83

APT Kat. II, XVI,22 5v 1470 Mai 13 9,5

APT Kat. II, XVI,22 5v 1470 Mai 13 10

APT Kat. II, XVI,22 5v 1470 Mai 13 10

APT Kat. II, XVI,22 5v 1470 Mai 13 9



 tabellen der einzelwerte 231

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 5v 1470 Mai 13 6,5

APT Kat. II, XVI,22 5v 1470 Mai 13 5

APT Kat. II, XVI,22 6r 1470 Mai 20 10

APT Kat. II, XVI,22 6r 1470 Mai 20 10

APT Kat. II, XVI,22 6r 1470 Mai 20 9,5

APT Kat. II, XVI,22 6r 1470 Mai 20 7

APT Kat. II, XVI,22 6r 1470 Mai 20 5

APT Kat. II, XVI,22 6v 1470 Mai 27 10

APT Kat. II, XVI,22 6v 1470 Mai 27 9

APT Kat. II, XVI,22 6v 1470 Mai 27 9,5

APT Kat. II, XVI,22 6v 1470 Mai 27 9

APT Kat. II, XVI,22 6v 1470 Mai 27 5

APT Kat. II, XVI,22 6v 1470 Mai 27 7

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 10

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 9

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 15

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 9

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 9,5

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 10

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 9

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 5

APT Kat. II, XVI,22 7r 1470 Juni 3 5

APT Kat. II, XVI,22 7v 1470 Juni 10 9

APT Kat. II, XVI,22 7v 1470 Juni 10 9

APT Kat. II, XVI,22 7v 1470 Juni 10 15

APT Kat. II, XVI,22 8r 1470 Juni 17 9

APT Kat. II, XVI,22 8r 1470 Juni 17 9

APT Kat. II, XVI,22 8r 1470 Juni 17 9

APT Kat. II, XVI,22 8r 1470 Juni 17 15

APT Kat. II, XVI,22 8r 1470 Juni 17 7

APT Kat. II, XVI,22 8r 1470 Juni 17 7

APT Kat. II, XVI,22 8v 1470 Juni 24 8,83

APT Kat. II, XVI,22 8v 1470 Juni 24 9

APT Kat. II, XVI,22 8v 1470 Juni 24 9

APT Kat. II, XVI,22 8v 1470 Juni 24 9

APT Kat. II, XVI,22 9r 1470 Juli 1 9



232 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 9r 1470 Juli 1 9

APT Kat. II, XVI,22 9r 1470 Juli 1 5

APT Kat. II, XVI,22 9v 1470 Juli 8 8,5

APT Kat. II, XVI,22 9v 1470 Juli 8 8,5

APT Kat. II, XVI,22 9v 1470 Juli 8 8,5

APT Kat. II, XVI,22 9v 1470 Juli 8 8,5

APT Kat. II, XVI,22 9v 1470 Juli 8 8,5

APT Kat. II, XVI,22 9v 1470 Juli 8 5

APT Kat. II, XVI,22 10r 1470 Juli 15 15

APT Kat. II, XVI,22 10r 1470 Juli 15 8,83

APT Kat. II, XVI,22 10r 1470 Juli 15 8,83

APT Kat. II, XVI,22 10r 1470 Juli 15 5

APT Kat. II, XVI,22 10r 1470 Juli 15 8,5

APT Kat. II, XVI,22 10r 1470 Juli 15 8,5

APT Kat. II, XVI,22 10v 1470 Juli 22 8,5

APT Kat. II, XVI,22 10v 1470 Juli 22 5

APT Kat. II, XVI,22 10v 1470 Juli 22 8,83

APT Kat. II, XVI,22 10v 1470 Juli 22 8,83

APT Kat. II, XVI,22 10v 1470 Juli 22 5

APT Kat. II, XVI,22 11r 1470 Juli 29 8,5

APT Kat. II, XVI,22 11r 1470 Juli 29 6,08

APT Kat. II, XVI,22 11r 1470 Juli 29 8,83

APT Kat. II, XVI,22 11r 1470 Juli 29 8,83

APT Kat. II, XVI,22 11r 1470 Juli 29 8,83

APT Kat. II, XVI,22 11r 1470 Juli 29 8,83

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 8,5

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 8,5

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 8,5

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 8,5

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 9

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 15

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 15

APT Kat. II, XVI,22 11v 1470 August 5 5

APT Kat. II, XVI,22 12r 1470 August 12 8,5

APT Kat. II, XVI,22 12r 1470 August 12 8,83

APT Kat. II, XVI,22 12r 1470 August 12 8,5



 tabellen der einzelwerte 233

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 12r 1470 August 12 16

APT Kat. II, XVI,22 12r 1470 August 12 5

APT Kat. II, XVI,22 12r 1470 August 12 8,83

APT Kat. II, XVI,22 12v 1470 August 19 8,5

APT Kat. II, XVI,22 12v 1470 August 19 8,5

APT Kat. II, XVI,22 12v 1470 August 19 15

APT Kat. II, XVI,22 12v 1470 August 19 8,5

APT Kat. II, XVI,22 12v 1470 August 19 5

APT Kat. II, XVI,22 13r 1470 August 26 8,5

APT Kat. II, XVI,22 13r 1470 August 26 8,5

APT Kat. II, XVI,22 13r 1470 August 26 8,5

APT Kat. II, XVI,22 13r 1470 August 26 15

APT Kat. II, XVI,22 13r 1470 August 26 15

APT Kat. II, XVI,22 13r 1470 August 26 5

APT Kat. II, XVI,22 13r 1470 August 26 7

APT Kat. II, XVI,22 13v 1470 September 2 8,5

APT Kat. II, XVI,22 13v 1470 September 2 15

APT Kat. II, XVI,22 13v 1470 September 2 8,5

APT Kat. II, XVI,22 13v 1470 September 2 8,5

APT Kat. II, XVI,22 13v 1470 September 2 15

APT Kat. II, XVI,22 13v 1470 September 2 5

APT Kat. II, XVI,22 13v 1470 September 2 7

APT Kat. II, XVI,22 14r 1470 September 9 8,5

APT Kat. II, XVI,22 14r 1470 September 9 8,5

APT Kat. II, XVI,22 14r 1470 September 9 15

APT Kat. II, XVI,22 14r 1470 September 9 8

APT Kat. II, XVI,22 14r 1470 September 9 8,17

APT Kat. II, XVI,22 14r 1470 September 9 5

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 8,5

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 8,5

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 8,5

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 8,5

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 5

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 8,5

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 15

APT Kat. II, XVI,22 14v 1470 September 16 7



234 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 15r 1470 September 23 8,5

APT Kat. II, XVI,22 15r 1470 September 23 8,5

APT Kat. II, XVI,22 15r 1470 September 23 8,5

APT Kat. II, XVI,22 15r 1470 September 23 7

APT Kat. II, XVI,22 15v 1470 September 30 8,5

APT Kat. II, XVI,22 15v 1470 September 30 8,5

APT Kat. II, XVI,22 15v 1470 September 30 8,5

APT Kat. II, XVI,22 15v 1470 September 30 5

APT Kat. II, XVI,22 15v 1470 September 30 8,5

APT Kat. II, XVI,22 15v 1470 September 30 7

APT Kat. II, XVI,22 16r 1470 Oktober 7 8,5

APT Kat. II, XVI,22 16r 1470 Oktober 7 8,5

APT Kat. II, XVI,22 16r 1470 Oktober 7 8

APT Kat. II, XVI,22 16r 1470 Oktober 7 5

APT Kat. II, XVI,22 16r 1470 Oktober 7 8

APT Kat. II, XVI,22 16r 1470 Oktober 7 8,5

APT Kat. II, XVI,22 16v 1470 Oktober 14 8

APT Kat. II, XVI,22 16v 1470 Oktober 14 8

APT Kat. II, XVI,22 16v 1470 Oktober 14 8

APT Kat. II, XVI,22 16v 1470 Oktober 14 8

APT Kat. II, XVI,22 16v 1470 Oktober 14 8

APT Kat. II, XVI,22 17r 1470 Oktober 21 8

APT Kat. II, XVI,22 17r 1470 Oktober 21 8

APT Kat. II, XVI,22 17r 1470 Oktober 21 8

APT Kat. II, XVI,22 17r 1470 Oktober 21 8

APT Kat. II, XVI,22 17r 1470 Oktober 21 7,5

APT Kat. II, XVI,22 17r 1470 Oktober 21 15

APT Kat. II, XVI,22 17v 1470 Oktober 28 8

APT Kat. II, XVI,22 17v 1470 Oktober 28 8

APT Kat. II, XVI,22 17v 1470 Oktober 28 8

APT Kat. II, XVI,22 17v 1470 Oktober 28 5

APT Kat. II, XVI,22 18r 1470 November 4 8

APT Kat. II, XVI,22 18r 1470 November 4 8

APT Kat. II, XVI,22 18r 1470 November 4 7,5

APT Kat. II, XVI,22 18r 1470 November 4 8

APT Kat. II, XVI,22 18r 1470 November 4 7,75



 tabellen der einzelwerte 235

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 18v 1470 November 11 8

APT Kat. II, XVI,22 18v 1470 November 11 9

APT Kat. II, XVI,22 18v 1470 November 11 8

APT Kat. II, XVI,22 18v 1470 November 11 8

APT Kat. II, XVI,22 18v 1470 November 11 8

APT Kat. II, XVI,22 18v 1470 November 11 5

APT Kat. II, XVI,22 19r 1470 November 18 8

APT Kat. II, XVI,22 19r 1470 November 18 8

APT Kat. II, XVI,22 19r 1470 November 18 7,5

APT Kat. II, XVI,22 19v 1470 November 25 8

APT Kat. II, XVI,22 19v 1470 November 25 8

APT Kat. II, XVI,22 19v 1470 November 25 8

APT Kat. II, XVI,22 19v 1470 November 25 8

APT Kat. II, XVI,22 19v 1470 November 25 5

APT Kat. II, XVI,22 19v 1470 November 25 8

APT Kat. II, XVI,22 22r 1470 Dezember 2 8

APT Kat. II, XVI,22 22r 1470 Dezember 2 8

APT Kat. II, XVI,22 22r 1470 Dezember 2 15

APT Kat. II, XVI,22 22r 1470 Dezember 2 8

APT Kat. II, XVI,22 22r 1470 Dezember 2 7,5

APT Kat. II, XVI,22 22v 1470 Dezember 9 8

APT Kat. II, XVI,22 22v 1470 Dezember 9 8

APT Kat. II, XVI,22 22v 1470 Dezember 9 8

APT Kat. II, XVI,22 22v 1470 Dezember 9 5

APT Kat. II, XVI,22 23r 1470 Dezember 16 15

APT Kat. II, XVI,22 23r 1470 Dezember 16 8

APT Kat. II, XVI,22 23r 1470 Dezember 16 8

APT Kat. II, XVI,22 23r 1470 Dezember 16 8

APT Kat. II, XVI,22 23r 1470 Dezember 16 8

APT Kat. II, XVI,22 23r 1470 Dezember 16 8

APT Kat. II, XVI,22 23v 1470 Dezember 23 8

APT Kat. II, XVI,22 23v 1470 Dezember 23 15

APT Kat. II, XVI,22 23v 1470 Dezember 23 4

APT Kat. II, XVI,22 24r 1470 Dezember 30 8

APT Kat. II, XVI,22 24r 1470 Dezember 30 8

APT Kat. II, XVI,22 24r 1470 Dezember 30 7,75



236 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 24r 1470 Dezember 30 5

APT Kat. II, XVI,22 24v 1471 Januar 6 8

APT Kat. II, XVI,22 24v 1471 Januar 6 8

APT Kat. II, XVI,22 24v 1471 Januar 6 8

APT Kat. II, XVI,22 25r 1471 Januar 13 8

APT Kat. II, XVI,22 25r 1471 Januar 13 8

APT Kat. II, XVI,22 25r 1471 Januar 13 8

APT Kat. II, XVI,22 25r 1471 Januar 13 8

APT Kat. II, XVI,22 25r 1471 Januar 13 8

APT Kat. II, XVI,22 25r 1471 Januar 13 5

APT Kat. II, XVI,22 25v 1471 Januar 20 8

APT Kat. II, XVI,22 25v 1471 Januar 20 8

APT Kat. II, XVI,22 25v 1471 Januar 20 5

APT Kat. II, XVI,22 26r 1471 Januar 27 8

APT Kat. II, XVI,22 26r 1471 Januar 27 8

APT Kat. II, XVI,22 26r 1471 Januar 27 8

APT Kat. II, XVI,22 26r 1471 Januar 27 4

APT Kat. II, XVI,22 26r 1471 Januar 27 8

APT Kat. II, XVI,22 26v 1471 Februar 3 8

APT Kat. II, XVI,22 26v 1471 Februar 3 8

APT Kat. II, XVI,22 26v 1471 Februar 3 8

APT Kat. II, XVI,22 26v 1471 Februar 3 5

APT Kat. II, XVI,22 27r 1471 Februar 10 8

APT Kat. II, XVI,22 27r 1471 Februar 10 15

APT Kat. II, XVI,22 27r 1471 Februar 10 8

APT Kat. II, XVI,22 33r 1471 Februar 17 8

APT Kat. II, XVI,22 33r 1471 Februar 17 8

APT Kat. II, XVI,22 33r 1471 Februar 17 5

APT Kat. II, XVI,22 33v 1471 Februar 24 8

APT Kat. II, XVI,22 33v 1471 Februar 24 8

APT Kat. II, XVI,22 33v 1471 Februar 24 8

APT Kat. II, XVI,22 33v 1471 Februar 24 8

APT Kat. II, XVI,22 33v 1471 Februar 24 8

APT Kat. II, XVI,22 34r 1471 März 3 8

APT Kat. II, XVI,22 34r 1471 März 3 4,5

APT Kat. II, XVI,22 34r 1471 März 3 7,75



 tabellen der einzelwerte 237

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 34v 1471 März 10 8

APT Kat. II, XVI,22 34v 1471 März 10 8

APT Kat. II, XVI,22 34v 1471 März 10 8

APT Kat. II, XVI,22 34v 1471 März 10 8

APT Kat. II, XVI,22 34v 1471 März 10 8

APT Kat. II, XVI,22 34v 1471 März 10 8

APT Kat. II, XVI,22 35r 1471 März 17 8

APT Kat. II, XVI,22 35r 1471 März 17 8

APT Kat. II, XVI,22 35r 1471 März 17 8

APT Kat. II, XVI,22 35r 1471 März 17 8

APT Kat. II, XVI,22 35r 1471 März 17 15

APT Kat. II, XVI,22 35r 1471 März 17 7,75

APT Kat. II, XVI,22 35r 1471 März 17 5

APT Kat. II, XVI,22 35v 1471 März 24 8

APT Kat. II, XVI,22 35v 1471 März 24 15

APT Kat. II, XVI,22 35v 1471 März 24 8

APT Kat. II, XVI,22 35v 1471 März 24 8

APT Kat. II, XVI,22 35v 1471 März 24 8

APT Kat. II, XVI,22 35v 1471 März 24 8

APT Kat. II, XVI,22 35v 1471 März 24 5

APT Kat. II, XVI,22 36r 1471 März 31 8

APT Kat. II, XVI,22 36r 1471 März 31 8

APT Kat. II, XVI,22 36r 1471 März 31 8

APT Kat. II, XVI,22 36r 1471 März 31 15

APT Kat. II, XVI,22 36r 1471 März 31 5

APT Kat. II, XVI,22 36r 1471 März 31 8

APT Kat. II, XVI,22 36v 1471 April 7 8

APT Kat. II, XVI,22 36v 1471 April 7 8

APT Kat. II, XVI,22 36v 1471 April 7 8

APT Kat. II, XVI,22 36v 1471 April 7 15

APT Kat. II, XVI,22 36v 1471 April 7 5

APT Kat. II, XVI,22 37r 1471 April 14 8

APT Kat. II, XVI,22 37r 1471 April 14 8

APT Kat. II, XVI,22 37r 1471 April 14 8

APT Kat. II, XVI,22 37r 1471 April 14 8

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 8



238 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 8

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 8

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 8

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 8

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 8

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 8

APT Kat. II, XVI,22 37v 1471 April 21 5

APT Kat. II, XVI,22 38r 1471 April 28 7,5

APT Kat. II, XVI,22 38r 1471 April 28 8

APT Kat. II, XVI,22 38r 1471 April 28 7,5

APT Kat. II, XVI,22 38r 1471 April 28 15

APT Kat. II, XVI,22 38r 1471 April 28 5

APT Kat. II, XVI,22 38r 1471 April 28 8

APT Kat. II, XVI,22 38v 1471 Mai 5 7,5

APT Kat. II, XVI,22 38v 1471 Mai 5 7,5

APT Kat. II, XVI,22 38v 1471 Mai 5 15

APT Kat. II, XVI,22 38v 1471 Mai 5 15

APT Kat. II, XVI,22 39r 1471 Mai 12 8

APT Kat. II, XVI,22 39r 1471 Mai 12 8

APT Kat. II, XVI,22 39r 1471 Mai 12 7,5

APT Kat. II, XVI,22 39r 1471 Mai 12 7,5

APT Kat. II, XVI,22 39r 1471 Mai 12 7

APT Kat. II, XVI,22 39r 1471 Mai 12 4

APT Kat. II, XVI,22 39v 1471 Mai 19 8

APT Kat. II, XVI,22 39v 1471 Mai 19 8

APT Kat. II, XVI,22 39v 1471 Mai 19 8

APT Kat. II, XVI,22 39v 1471 Mai 19 5

APT Kat. II, XVI,22 39v 1471 Mai 19 7

APT Kat. II, XVI,22 39v 1471 Mai 19 6

APT Kat. II, XVI,22 40r 1471 Mai 26 8

APT Kat. II, XVI,22 40r 1471 Mai 26 8

APT Kat. II, XVI,22 40r 1471 Mai 26 7,5

APT Kat. II, XVI,22 40r 1471 Mai 26 15

APT Kat. II, XVI,22 40r 1471 Mai 26 7

APT Kat. II, XVI,22 40r 1471 Mai 26 7,5

APT Kat. II, XVI,22 40r 1471 Mai 26 8



 tabellen der einzelwerte 239

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 40v 1471 Juni 2 8

APT Kat. II, XVI,22 40v 1471 Juni 2 8

APT Kat. II, XVI,22 40v 1471 Juni 2 7,5

APT Kat. II, XVI,22 40v 1471 Juni 2 8

APT Kat. II, XVI,22 40v 1471 Juni 2 5

APT Kat. II, XVI,22 40v 1471 Juni 2 7,5

APT Kat. II, XVI,22 41r 1471 Juni 9 7,5

APT Kat. II, XVI,22 41r 1471 Juni 9 7,5

APT Kat. II, XVI,22 41r 1471 Juni 9 15

APT Kat. II, XVI,22 41r 1471 Juni 9 7,5

APT Kat. II, XVI,22 41v 1471 Juni 16 8

APT Kat. II, XVI,22 41v 1471 Juni 16 7,92

APT Kat. II, XVI,22 41v 1471 Juni 16 8

APT Kat. II, XVI,22 41v 1471 Juni 16 5

APT Kat. II, XVI,22 41v 1471 Juni 16 8

APT Kat. II, XVI,22 42r 1471 Juni 23 8

APT Kat. II, XVI,22 42r 1471 Juni 30 8

APT Kat. II, XVI,22 42v 1471 Juli 7 8

APT Kat. II, XVI,22 42v 1471 Juli 14 8

APT Kat. II, XVI,22 43r 1471 Juli 21 8

APT Kat. II, XVI,22 43r 1471 Juli 21 4

APT Kat. II, XVI,22 43r 1471 Juli 28 8

APT Kat. II, XVI,22 43v 1471 August 4 8

APT Kat. II, XVI,22 43v 1471 August 11 8

APT Kat. II, XVI,22 44r 1471 August 18 8

APT Kat. II, XVI,22 44r 1471 August 18 7,5

APT Kat. II, XVI,22 44r 1471 August 25 8

APT Kat. II, XVI,22 44v 1471 September 1 8

APT Kat. II, XVI,22 44v 1471 September 8 8

APT Kat. II, XVI,22 44v 1471 September 8 8

APT Kat. II, XVI,22 47r 1471 September 15 8

APT Kat. II, XVI,22 47r 1471 September 22 8

APT Kat. II, XVI,22 47v 1471 September 29 8

APT Kat. II, XVI,22 47v 1471 Oktober 6 10

APT Kat. II, XVI,22 47v 1471 Oktober 6 10

APT Kat. II, XVI,22 47v 1471 Oktober 6 8



240 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 48r 1471 Oktober 13 8

APT Kat. II, XVI,22 48r 1471 Oktober 13 10

APT Kat. II, XVI,22 48r 1471 Oktober 20 8

APT Kat. II, XVI,22 48r 1471 Oktober 20 8

APT Kat. II, XVI,22 48r 1471 Oktober 20 10

APT Kat. II, XVI,22 48v 1471 Oktober 27 10,5

APT Kat. II, XVI,22 49r 1471 November 3 8

APT Kat. II, XVI,22 49r 1471 November 3 8

APT Kat. II, XVI,22 49v 1471 November 10 8

APT Kat. II, XVI,22 49v 1471 November 10 8

APT Kat. II, XVI,22 49v 1471 November 10 8

APT Kat. II, XVI,22 50r 1471 November 17 8

APT Kat. II, XVI,22 50r 1471 November 17 8

APT Kat. II, XVI,22 50r 1471 November 17 10

APT Kat. II, XVI,22 50v 1471 November 24 8

APT Kat. II, XVI,22 50v 1471 November 24 8

APT Kat. II, XVI,22 50v 1471 November 24 14

APT Kat. II, XVI,22 50v 1471 November 24 10

APT Kat. II, XVI,22 51r 1471 Dezember 1 8

APT Kat. II, XVI,22 51r 1471 Dezember 1 8

APT Kat. II, XVI,22 51r 1471 Dezember 1 10

APT Kat. II, XVI,22 51r 1471 Dezember 1 8

APT Kat. II, XVI,22 51r 1471 Dezember 1 8,5

APT Kat. II, XVI,22 51v 1471 Dezember 8 8

APT Kat. II, XVI,22 51v 1471 Dezember 8 8,5

APT Kat. II, XVI,22 51v 1471 Dezember 8 8

APT Kat. II, XVI,22 51v 1471 Dezember 8 5

APT Kat. II, XVI,22 52r 1471 Dezember 15 8,5

APT Kat. II, XVI,22 52r 1471 Dezember 15 8,5

APT Kat. II, XVI,22 52r 1471 Dezember 15 17

APT Kat. II, XVI,22 52r 1471 Dezember 15 10

APT Kat. II, XVI,22 52r 1471 Dezember 15 10

APT Kat. II, XVI,22 52v 1471 Dezember 22 8,5

APT Kat. II, XVI,22 52v 1471 Dezember 22 8,5

APT Kat. II, XVI,22 52v 1471 Dezember 22 9

APT Kat. II, XVI,22 53r 1471 Dezember 29 8,5



 tabellen der einzelwerte 241

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 53r 1471 Dezember 29 9

APT Kat. II, XVI,22 53r 1471 Dezember 29 11

APT Kat. II, XVI,22 53r 1471 Dezember 29 2,5

APT Kat. II, XVI,22 53v 1472 Januar 5 9,5

APT Kat. II, XVI,22 53v 1472 Januar 5 10

APT Kat. II, XVI,22 53v 1472 Januar 5 11

APT Kat. II, XVI,22 53v 1472 Januar 5 8

APT Kat. II, XVI,22 54r 1472 Januar 12 10

APT Kat. II, XVI,22 54r 1472 Januar 12 10

APT Kat. II, XVI,22 54r 1472 Januar 12 9,92

APT Kat. II, XVI,22 54r 1472 Januar 12 5

APT Kat. II, XVI,22 54r 1472 Januar 12 13

APT Kat. II, XVI,22 54r 1472 Januar 12 9,92

APT Kat. II, XVI,22 54v 1472 Januar 19 9,92

APT Kat. II, XVI,22 54v 1472 Januar 19 9,92

APT Kat. II, XVI,22 54v 1472 Januar 19 9,92

APT Kat. II, XVI,22 54v 1472 Januar 19 9,92

APT Kat. II, XVI,22 54v 1472 Januar 19 11

APT Kat. II, XVI,22 54v 1472 Januar 19 5

APT Kat. II, XVI,22 55r 1472 Januar 26 9,92

APT Kat. II, XVI,22 55r 1472 Januar 26 9,92

APT Kat. II, XVI,22 55r 1472 Januar 26 9,92

APT Kat. II, XVI,22 55r 1472 Januar 26 13

APT Kat. II, XVI,22 55r 1472 Januar 26 17

APT Kat. II, XVI,22 55v 1472 Februar 2 9,92

APT Kat. II, XVI,22 55v 1472 Februar 2 9,92

APT Kat. II, XVI,22 55v 1472 Februar 2 9,92

APT Kat. II, XVI,22 55v 1472 Februar 2 5

APT Kat. II, XVI,22 56r 1472 Februar 9 9,92

APT Kat. II, XVI,22 56r 1472 Februar 9 9,92

APT Kat. II, XVI,22 56r 1472 Februar 9 13

APT Kat. II, XVI,22 56r 1472 Februar 9 5

APT Kat. II, XVI,22 56r 1472 Februar 9 5

APT Kat. II, XVI,22 67r 1472 Februar 23 9

APT Kat. II, XVI,22 67r 1472 Februar 23 9

APT Kat. II, XVI,22 67r 1472 Februar 23 9



242 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 67r 1472 Februar 23 9

APT Kat. II, XVI,22 67r 1472 Februar 23 18

APT Kat. II, XVI,22 67r 1472 Februar 23 12

APT Kat. II, XVI,22 67v 1472 März 1 10

APT Kat. II, XVI,22 67v 1472 März 1 9,5

APT Kat. II, XVI,22 67v 1472 März 1 9,5

APT Kat. II, XVI,22 67v 1472 März 1 14

APT Kat. II, XVI,22 67v 1472 März 1 5

APT Kat. II, XVI,22 68r 1472 März 8 9,5

APT Kat. II, XVI,22 68r 1472 März 8 9,5

APT Kat. II, XVI,22 68r 1472 März 8 9,5

APT Kat. II, XVI,22 68r 1472 März 8 5

APT Kat. II, XVI,22 68r 1472 März 8 12

APT Kat. II, XVI,22 68v 1472 März 15 9

APT Kat. II, XVI,22 68v 1472 März 15 9

APT Kat. II, XVI,22 68v 1472 März 15 9

APT Kat. II, XVI,22 68v 1472 März 15 6

APT Kat. II, XVI,22 69r 1472 März 22 9

APT Kat. II, XVI,22 69r 1472 März 22 9

APT Kat. II, XVI,22 69r 1472 März 22 5

APT Kat. II, XVI,22 69v 1472 März 29 9

APT Kat. II, XVI,22 69v 1472 März 29 12

APT Kat. II, XVI,22 69v 1472 März 29 9

APT Kat. II, XVI,22 70r 1472 April 5 9

APT Kat. II, XVI,22 70r 1472 April 5 9

APT Kat. II, XVI,22 70r 1472 April 5 12,5

APT Kat. II, XVI,22 70r 1472 April 5 13

APT Kat. II, XVI,22 70r 1472 April 5 15

APT Kat. II, XVI,22 70r 1472 April 5 5

APT Kat. II, XVI,22 70r 1472 April 5 9

APT Kat. II, XVI,22 70v 1472 April 12 9

APT Kat. II, XVI,22 70v 1472 April 12 9,5

APT Kat. II, XVI,22 70v 1472 April 12 9,5

APT Kat. II, XVI,22 70v 1472 April 12 12

APT Kat. II, XVI,22 71r 1472 April 19 9,5

APT Kat. II, XVI,22 71r 1472 April 19 9,5



 tabellen der einzelwerte 243

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 71r 1472 April 19 12

APT Kat. II, XVI,22 71r 1472 April 19 5

APT Kat. II, XVI,22 71r 1472 April 19 9,5

APT Kat. II, XVI,22 71v 1472 April 26 9,5

APT Kat. II, XVI,22 71v 1472 April 26 9,5

APT Kat. II, XVI,22 71v 1472 April 26 10

APT Kat. II, XVI,22 71v 1472 April 26 9,5

APT Kat. II, XVI,22 71v 1472 April 26 12

APT Kat. II, XVI,22 71v 1472 April 26 9,5

APT Kat. II, XVI,22 72r 1472 Mai 3 10

APT Kat. II, XVI,22 72r 1472 Mai 3 10

APT Kat. II, XVI,22 72r 1472 Mai 3 12

APT Kat. II, XVI,22 72r 1472 Mai 3 9,5

APT Kat. II, XVI,22 72r 1472 Mai 3 10

APT Kat. II, XVI,22 72v 1472 Mai 10 10

APT Kat. II, XVI,22 72v 1472 Mai 10 13

APT Kat. II, XVI,22 73r 1472 Mai 17 10,5

APT Kat. II, XVI,22 73r 1472 Mai 17 12

APT Kat. II, XVI,22 73r 1472 Mai 17 11,5

APT Kat. II, XVI,22 73r 1472 Mai 17 11

APT Kat. II, XVI,22 73v 1472 Mai 24 11,5

APT Kat. II, XVI,22 73v 1472 Mai 24 12

APT Kat. II, XVI,22 73v 1472 Mai 24 11,5

APT Kat. II, XVI,22 73v 1472 Mai 24 12

APT Kat. II, XVI,22 74r 1472 Mai 31 11,5

APT Kat. II, XVI,22 74r 1472 Mai 31 11,5

APT Kat. II, XVI,22 74r 1472 Mai 31 11,5

APT Kat. II, XVI,22 74r 1472 Mai 31 11,5

APT Kat. II, XVI,22 74v 1472 Juni 7 12

APT Kat. II, XVI,22 74v 1472 Juni 7 19

APT Kat. II, XVI,22 74v 1472 Juni 7 11

APT Kat. II, XVI,22 75r 1472 Juni 14 11

APT Kat. II, XVI,22 75v 1472 Juni 21 11

APT Kat. II, XVI,22 76r 1472 Juni 28 11

APT Kat. II, XVI,22 76v 1472 Juli 5 11

APT Kat. II, XVI,22 76v 1472 Juli 5 11
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 77r 1472 Juli 12 11

APT Kat. II, XVI,22 77r 1472 Juli 12 11

APT Kat. II, XVI,22 77r 1472 Juli 12 12

APT Kat. II, XVI,22 77v 1472 Juli 19 9,5

APT Kat. II, XVI,22 77v 1472 Juli 19 11

APT Kat. II, XVI,22 78r 1472 Juli 26 9,5

APT Kat. II, XVI,22 78v 1472 August 2 9,5

APT Kat. II, XVI,22 79r 1472 August 9 8

APT Kat. II, XVI,22 79v 1472 August 16 8

APT Kat. II, XVI,22 79v 1472 August 16 8

APT Kat. II, XVI,22 79v 1472 August 16 8

APT Kat. II, XVI,22 79v 1472 August 16 8

APT Kat. II, XVI,22 79v 1472 August 16 13

APT Kat. II, XVI,22 80r 1472 August 23 7,5

APT Kat. II, XVI,22 80r 1472 August 23 7,5

APT Kat. II, XVI,22 80v 1472 August 30 7,5

APT Kat. II, XVI,22 80v 1472 August 30 13

APT Kat. II, XVI,22 81r 1472 September 6 7,5

APT Kat. II, XVI,22 81v 1472 September 13 7,5

APT Kat. II, XVI,22 81v 1472 September 13 7,5

APT Kat. II, XVI,22 81v 1472 September 13 7,5

APT Kat. II, XVI,22 81v 1472 September 13 7,5

APT Kat. II, XVI,22 81v 1472 September 13 10

APT Kat. II, XVI,22 82r 1472 September 20 7,5

APT Kat. II, XVI,22 82r 1472 September 20 7,5

APT Kat. II, XVI,22 82r 1472 September 20 7,5

APT Kat. II, XVI,22 82r 1472 September 20 6

APT Kat. II, XVI,22 82v 1472 September 27 12

APT Kat. II, XVI,22 82v 1472 September 27 8

APT Kat. II, XVI,22 82v 1472 September 27 6

APT Kat. II, XVI,22 82v 1472 September 27 6,5

APT Kat. II, XVI,22 82v 1472 September 27 7,5

APT Kat. II, XVI,22 83r 1472 Oktober 4 7,5

APT Kat. II, XVI,22 83r 1472 Oktober 4 7,5

APT Kat. II, XVI,22 83r 1472 Oktober 4 6,5

APT Kat. II, XVI,22 83r 1472 Oktober 4 6,5
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 83v 1472 Oktober 11 7

APT Kat. II, XVI,22 83v 1472 Oktober 11 7,5

APT Kat. II, XVI,22 83v 1472 Oktober 11 6,88

APT Kat. II, XVI,22 83v 1472 Oktober 11 7

APT Kat. II, XVI,22 84r 1472 Oktober 18 7

APT Kat. II, XVI,22 84r 1472 Oktober 18 7

APT Kat. II, XVI,22 84r 1472 Oktober 18 6,5

APT Kat. II, XVI,22 84r 1472 Oktober 18 5,75

APT Kat. II, XVI,22 84v 1472 Oktober 25 7

APT Kat. II, XVI,22 84v 1472 Oktober 25 7

APT Kat. II, XVI,22 84v 1472 Oktober 25 7

APT Kat. II, XVI,22 84v 1472 Oktober 25 12

APT Kat. II, XVI,22 85r 1472 November 1 7

APT Kat. II, XVI,22 85r 1472 November 1 6,5

APT Kat. II, XVI,22 85r 1472 November 1 6,5

APT Kat. II, XVI,22 85r 1472 November 1 6,5

APT Kat. II, XVI,22 85r 1472 November 1 6,5

APT Kat. II, XVI,22 85v 1472 November 8 7

APT Kat. II, XVI,22 85v 1472 November 8 6,5

APT Kat. II, XVI,22 86r 1472 November 15 7

APT Kat. II, XVI,22 86r 1472 November 15 7

APT Kat. II, XVI,22 86r 1472 November 15 6

APT Kat. II, XVI,22 86r 1472 November 15 6,5

APT Kat. II, XVI,22 86r 1472 November 15 7

APT Kat. II, XVI,22 86v 1472 November 22 7

APT Kat. II, XVI,22 86v 1472 November 22 12

APT Kat. II, XVI,22 86v 1472 November 22 7

APT Kat. II, XVI,22 87r 1472 November 29 7

APT Kat. II, XVI,22 87r 1472 November 29 7

APT Kat. II, XVI,22 87r 1472 November 29 10

APT Kat. II, XVI,22 87r 1472 November 29 6,5

APT Kat. II, XVI,22 87v 1472 Dezember 6 7

APT Kat. II, XVI,22 87v 1472 Dezember 6 7

APT Kat. II, XVI,22 87v 1472 Dezember 6 7

APT Kat. II, XVI,22 87v 1472 Dezember 6 7

APT Kat. II, XVI,22 87v 1472 Dezember 6 6,5
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 87v 1472 Dezember 6 7

APT Kat. II, XVI,22 88r 1472 Dezember 13 6,5

APT Kat. II, XVI,22 88r 1472 Dezember 13 7,5

APT Kat. II, XVI,22 88r 1472 Dezember 13 10

APT Kat. II, XVI,22 88r 1472 Dezember 13 6,5

APT Kat. II, XVI,22 88v 1472 Dezember 20 7

APT Kat. II, XVI,22 88v 1472 Dezember 20 7,5

APT Kat. II, XVI,22 89r 1472 Dezember 27 7,5

APT Kat. II, XVI,22 89r 1472 Dezember 27 7,5

APT Kat. II, XVI,22 89r 1472 Dezember 27 7,5

APT Kat. II, XVI,22 89v 1473 Januar 3 7

APT Kat. II, XVI,22 89v 1473 Januar 3 7,5

APT Kat. II, XVI,22 89v 1473 Januar 3 6,5

APT Kat. II, XVI,22 89v 1473 Januar 3 7

APT Kat. II, XVI,22 90r 1473 Januar 10 12

APT Kat. II, XVI,22 90r 1473 Januar 10 6,5

APT Kat. II, XVI,22 90r 1473 Januar 10 7

APT Kat. II, XVI,22 90v 1473 Januar 17 7,5

APT Kat. II, XVI,22 90v 1473 Januar 17 10

APT Kat. II, XVI,22 90v 1473 Januar 17 6,5

APT Kat. II, XVI,22 91r 1473 Januar 24 7

APT Kat. II, XVI,22 91r 1473 Januar 24 8

APT Kat. II, XVI,22 91r 1473 Januar 24 7

APT Kat. II, XVI,22 91r 1473 Januar 24 12

APT Kat. II, XVI,22 91r 1473 Januar 24 7,5

APT Kat. II, XVI,22 91v 1473 Januar 31 6,5

APT Kat. II, XVI,22 91v 1473 Januar 31 7

APT Kat. II, XVI,22 91v 1473 Januar 31 7,5

APT Kat. II, XVI,22 92r 1473 Februar 7 7

APT Kat. II, XVI,22 92r 1473 Februar 7 8

APT Kat. II, XVI,22 92r 1473 Februar 7 7,5

APT Kat. II, XVI,22 144r 1474 Februar 20 10

APT Kat. II, XVI,22 144r 1474 Februar 20 10

APT Kat. II, XVI,22 144r 1474 Februar 20 10

APT Kat. II, XVI,22 144r 1474 Februar 20 9

APT Kat. II, XVI,22 144v 1474 Februar 27 10
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 144v 1474 Februar 27 10

APT Kat. II, XVI,22 145r 1474 März 6 10

APT Kat. II, XVI,22 145r 1474 März 6 15

APT Kat. II, XVI,22 145r 1474 März 6 12

APT Kat. II, XVI,22 145r 1474 März 6 10

APT Kat. II, XVI,22 145r 1474 März 6 10

APT Kat. II, XVI,22 145r 1474 März 6 10

APT Kat. II, XVI,22 145v 1474 März 13 10

APT Kat. II, XVI,22 145v 1474 März 13 16

APT Kat. II, XVI,22 145v 1474 März 13 10

APT Kat. II, XVI,22 145v 1474 März 13 16

APT Kat. II, XVI,22 145v 1474 März 13 10

APT Kat. II, XVI,22 145v 1474 März 13 10

APT Kat. II, XVI,22 146r 1474 März 20 10

APT Kat. II, XVI,22 146r 1474 März 20 16

APT Kat. II, XVI,22 146r 1474 März 20 10

APT Kat. II, XVI,22 146r 1474 März 20 10

APT Kat. II, XVI,22 146r 1474 März 20 10

APT Kat. II, XVI,22 146r 1474 März 20 11

APT Kat. II, XVI,22 146v 1474 März 27 10

APT Kat. II, XVI,22 146v 1474 März 27 10

APT Kat. II, XVI,22 146v 1474 März 27 16

APT Kat. II, XVI,22 146v 1474 März 27 9

APT Kat. II, XVI,22 146v 1474 März 27 10

APT Kat. II, XVI,22 146v 1474 März 27 10

APT Kat. II, XVI,22 147r 1474 April 3 10

APT Kat. II, XVI,22 147r 1474 April 3 16

APT Kat. II, XVI,22 147r 1474 April 3 10

APT Kat. II, XVI,22 147r 1474 April 3 16

APT Kat. II, XVI,22 147r 1474 April 3 10

APT Kat. II, XVI,22 147r 1474 April 3 9

APT Kat. II, XVI,22 147v 1474 April 10 10

APT Kat. II, XVI,22 147v 1474 April 10 10

APT Kat. II, XVI,22 147v 1474 April 10 16

APT Kat. II, XVI,22 147v 1474 April 10 10

APT Kat. II, XVI,22 147v 1474 April 10 8,5



248 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 148r 1474 April 17 10

APT Kat. II, XVI,22 148r 1474 April 17 10

APT Kat. II, XVI,22 148r 1474 April 17 16

APT Kat. II, XVI,22 148r 1474 April 17 10

APT Kat. II, XVI,22 148r 1474 April 17 10

APT Kat. II, XVI,22 148v 1474 April 24 10

APT Kat. II, XVI,22 148v 1474 April 24 10

APT Kat. II, XVI,22 148v 1474 April 24 10,25

APT Kat. II, XVI,22 149r 1474 Mai 1 10

APT Kat. II, XVI,22 149r 1474 Mai 1 10

APT Kat. II, XVI,22 149r 1474 Mai 1 16

APT Kat. II, XVI,22 149r 1474 Mai 1 10

APT Kat. II, XVI,22 149r 1474 Mai 1 9

APT Kat. II, XVI,22 149v 1474 Mai 8 10

APT Kat. II, XVI,22 149v 1474 Mai 8 10

APT Kat. II, XVI,22 149v 1474 Mai 8 10

APT Kat. II, XVI,22 149v 1474 Mai 8 9

APT Kat. II, XVI,22 149v 1474 Mai 8 10

APT Kat. II, XVI,22 150r 1474 Mai 15 10

APT Kat. II, XVI,22 150r 1474 Mai 15 10

APT Kat. II, XVI,22 150r 1474 Mai 15 9

APT Kat. II, XVI,22 150r 1474 Mai 15 10

APT Kat. II, XVI,22 150v 1474 Mai 22 10

APT Kat. II, XVI,22 150v 1474 Mai 22 10

APT Kat. II, XVI,22 150v 1474 Mai 22 9

APT Kat. II, XVI,22 150v 1474 Mai 22 16

APT Kat. II, XVI,22 150v 1474 Mai 22 10

APT Kat. II, XVI,22 150v 1474 Mai 22 14

APT Kat. II, XVI,22 151r 1474 Mai 29 9,5

APT Kat. II, XVI,22 151r 1474 Mai 29 9,5

APT Kat. II, XVI,22 151r 1474 Mai 29 16

APT Kat. II, XVI,22 151r 1474 Mai 29 14

APT Kat. II, XVI,22 151r 1474 Mai 29 10

APT Kat. II, XVI,22 151v 1474 Juni 5 9,5

APT Kat. II, XVI,22 151v 1474 Juni 5 9,5

APT Kat. II, XVI,22 151v 1474 Juni 5 9,5



 tabellen der einzelwerte 249

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 151v 1474 Juni 5 10

APT Kat. II, XVI,22 151v 1474 Juni 5 9

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 9

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 9

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 8

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 8

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 8

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 10

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 16

APT Kat. II, XVI,22 152r 1474 Juni 12 9

APT Kat. II, XVI,22 152v 1474 Juni 19 9

APT Kat. II, XVI,22 152v 1474 Juni 19 16

APT Kat. II, XVI,22 152v 1474 Juni 19 13

APT Kat. II, XVI,22 152v 1474 Juni 19 10

APT Kat. II, XVI,22 153r 1474 Juni 26 9

APT Kat. II, XVI,22 153r 1474 Juni 26 9

APT Kat. II, XVI,22 153r 1474 Juni 26 8

APT Kat. II, XVI,22 153r 1474 Juni 26 8

APT Kat. II, XVI,22 153r 1474 Juni 26 16

APT Kat. II, XVI,22 153v 1474 Juli 3 9

APT Kat. II, XVI,22 153v 1474 Juli 3 9,5

APT Kat. II, XVI,22 153v 1474 Juli 3 16

APT Kat. II, XVI,22 153v 1474 Juli 3 9

APT Kat. II, XVI,22 154r 1474 Juli 10 9

APT Kat. II, XVI,22 154r 1474 Juli 10 9

APT Kat. II, XVI,22 154r 1474 Juli 10 16

APT Kat. II, XVI,22 154r 1474 Juli 10 8

APT Kat. II, XVI,22 154r 1474 Juli 10 8

APT Kat. II, XVI,22 154v 1474 Juli 17 16

APT Kat. II, XVI,22 154v 1474 Juli 17 13

APT Kat. II, XVI,22 155r 1474 Juli 24 16

APT Kat. II, XVI,22 155r 1474 Juli 24 7

APT Kat. II, XVI,22 155r 1474 Juli 24 9

APT Kat. II, XVI,22 155r 1474 Juli 24 8

APT Kat. II, XVI,22 155v 1474 Juli 31 9

APT Kat. II, XVI,22 155v 1474 Juli 31 16



250 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 155v 1474 Juli 31 8

APT Kat. II, XVI,22 155v 1474 Juli 31 8

APT Kat. II, XVI,22 156r 1474 August 7 9

APT Kat. II, XVI,22 156r 1474 August 7 8

APT Kat. II, XVI,22 156r 1474 August 7 8

APT Kat. II, XVI,22 156v 1474 August 14 8

APT Kat. II, XVI,22 156v 1474 August 14 11

APT Kat. II, XVI,22 156v 1474 August 14 8

APT Kat. II, XVI,22 157r 1474 August 21 11

APT Kat. II, XVI,22 157r 1474 August 21 6,5

APT Kat. II, XVI,22 157r 1474 August 21 7,5

APT Kat. II, XVI,22 157v 1474 August 28 5,5

APT Kat. II, XVI,22 158r 1474 September 4 6,5

APT Kat. II, XVI,22 158v 1474 September 11 6

APT Kat. II, XVI,22 158v 1474 September 11 16

APT Kat. II, XVI,22 159r 1474 September 18 6,5

APT Kat. II, XVI,22 159r 1474 September 18 6,5

APT Kat. II, XVI,22 159r 1474 September 18 5

APT Kat. II, XVI,22 159v 1474 September 25 8,5

APT Kat. II, XVI,22 159v 1474 September 25 5

APT Kat. II, XVI,22 160r 1474 Oktober 2 5,5

APT Kat. II, XVI,22 160r 1474 Oktober 2 8,5

APT Kat. II, XVI,22 160r 1474 Oktober 2 6

APT Kat. II, XVI,22 160v 1474 Oktober 9 6

APT Kat. II, XVI,22 161r 1474 Oktober 16 6,5

APT Kat. II, XVI,22 161r 1474 Oktober 16 5,75

APT Kat. II, XVI,22 161r 1474 Oktober 16 5,5

APT Kat. II, XVI,22 161v 1474 Oktober 23 6,5

APT Kat. II, XVI,22 161v 1474 Oktober 23 5,5

APT Kat. II, XVI,22 161v 1474 Oktober 23 5,5

APT Kat. II, XVI,22 162r 1474 Oktober 30 5,5

APT Kat. II, XVI,22 162r 1474 Oktober 30 5,5

APT Kat. II, XVI,22 162v 1474 November 6 6

APT Kat. II, XVI,22 162v 1474 November 6 16

APT Kat. II, XVI,22 162v 1474 November 6 6

APT Kat. II, XVI,22 162v 1474 November 6 5,5



 tabellen der einzelwerte 251

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 162v 1474 November 6 6

APT Kat. II, XVI,22 163r 1474 November 13 5,5

APT Kat. II, XVI,22 163r 1474 November 13 5,5

APT Kat. II, XVI,22 163r 1474 November 13 5,5

APT Kat. II, XVI,22 163v 1474 November 20 5,5

APT Kat. II, XVI,22 163v 1474 November 20 5

APT Kat. II, XVI,22 163v 1474 November 20 9

APT Kat. II, XVI,22 163v 1474 November 20 5,5

APT Kat. II, XVI,22 164r 1474 November 27 5,5

APT Kat. II, XVI,22 164r 1474 November 27 5,5

APT Kat. II, XVI,22 164r 1474 November 27 5,5

APT Kat. II, XVI,22 164r 1474 November 27 5

APT Kat. II, XVI,22 164v 1474 Dezember 4 5,5

APT Kat. II, XVI,22 164v 1474 Dezember 4 6

APT Kat. II, XVI,22 164v 1474 Dezember 4 8

APT Kat. II, XVI,22 164v 1474 Dezember 4 4,75

APT Kat. II, XVI,22 164v 1474 Dezember 4 5,5

APT Kat. II, XVI,22 165r 1474 Dezember 11 5,5

APT Kat. II, XVI,22 165r 1474 Dezember 11 5,5

APT Kat. II, XVI,22 165r 1474 Dezember 11 8

APT Kat. II, XVI,22 165r 1474 Dezember 11 6

APT Kat. II, XVI,22 165r 1474 Dezember 11 5,5

APT Kat. II, XVI,22 165v 1474 Dezember 18 5,5

APT Kat. II, XVI,22 165v 1474 Dezember 18 5,5

APT Kat. II, XVI,22 165v 1474 Dezember 18 5

APT Kat. II, XVI,22 165v 1474 Dezember 18 5,25

APT Kat. II, XVI,22 166r 1474 Dezember 25 8

APT Kat. II, XVI,22 166r 1474 Dezember 25 5,5

APT Kat. II, XVI,22 166v 1475 Januar 1 5,5

APT Kat. II, XVI,22 166v 1475 Januar 1 5,25

APT Kat. II, XVI,22 166v 1475 Januar 1 8

APT Kat. II, XVI,22 167r 1475 Januar 8 6

APT Kat. II, XVI,22 167r 1475 Januar 8 5

APT Kat. II, XVI,22 167r 1475 Januar 8 5,25

APT Kat. II, XVI,22 167r 1475 Januar 8 8

APT Kat. II, XVI,22 167v 1475 Januar 15 5,5



252 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 167v 1475 Januar 15 6

APT Kat. II, XVI,22 167v 1475 Januar 15 6

APT Kat. II, XVI,22 167v 1475 Januar 15 5

APT Kat. II, XVI,22 167v 1475 Januar 15 5

APT Kat. II, XVI,22 167v 1475 Januar 15 8

APT Kat. II, XVI,22 168r 1475 Januar 22 5,5

APT Kat. II, XVI,22 168r 1475 Januar 22 6

APT Kat. II, XVI,22 168r 1475 Januar 22 8

APT Kat. II, XVI,22 168r 1475 Januar 22 5

APT Kat. II, XVI,22 168r 1475 Januar 22 6

APT Kat. II, XVI,22 168r 1475 Januar 22 5,5

APT Kat. II, XVI,22 168r 1475 Januar 22 5

APT Kat. II, XVI,22 168v 1475 Januar 29 5,5

APT Kat. II, XVI,22 168v 1475 Januar 29 5

APT Kat. II, XVI,22 168v 1475 Januar 29 6

APT Kat. II, XVI,22 169r 1475 Februar 5 5,5

APT Kat. II, XVI,22 169r 1475 Februar 5 6

APT Kat. II, XVI,22 169r 1475 Februar 5 5

APT Kat. II, XVI,22 169r 1475 Februar 5 10

APT Kat. II, XVI,22 169r 1475 Februar 5 5,38

APT Kat. II, XVI,22 169r 1475 Februar 5 6

APT Kat. II, XVI,22 169r 1475 Februar 5 8

APT Kat. II, XVI,22 169v 1475 Februar 12 6

APT Kat. II, XVI,22 169v 1475 Februar 12 6

APT Kat. II, XVI,22 169v 1475 Februar 12 6

APT Kat. II, XVI,22 169v 1475 Februar 12 10

APT Kat. II, XVI,22 169v 1475 Februar 12 5,5

APT Kat. II, XVI,22 169v 1475 Februar 12 5

APT Kat. II, XVI,22 205r 1475 Februar 19 5,5

APT Kat. II, XVI,22 205r 1475 Februar 19 6

APT Kat. II, XVI,22 205r 1475 Februar 19 5

APT Kat. II, XVI,22 205v 1475 Februar 26 6

APT Kat. II, XVI,22 205v 1475 Februar 26 8

APT Kat. II, XVI,22 205v 1475 Februar 26 5

APT Kat. II, XVI,22 205v 1475 Februar 26 6

APT Kat. II, XVI,22 205v 1475 Februar 26 5



 tabellen der einzelwerte 253

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 206r 1475 März 5 5,5

APT Kat. II, XVI,22 206r 1475 März 5 6

APT Kat. II, XVI,22 206r 1475 März 5 5

APT Kat. II, XVI,22 206v 1475 März 12 5,5

APT Kat. II, XVI,22 206v 1475 März 12 5

APT Kat. II, XVI,22 206v 1475 März 12 5

APT Kat. II, XVI,22 206v 1475 März 12 5

APT Kat. II, XVI,22 207r 1475 März 19 6

APT Kat. II, XVI,22 207r 1475 März 19 5,5

APT Kat. II, XVI,22 207r 1475 März 19 10

APT Kat. II, XVI,22 207r 1475 März 19 5

APT Kat. II, XVI,22 207r 1475 März 19 5,5

APT Kat. II, XVI,22 207v 1475 März 26 5,17

APT Kat. II, XVI,22 207v 1475 März 26 10

APT Kat. II, XVI,22 207v 1475 März 26 6

APT Kat. II, XVI,22 207v 1475 März 26 5

APT Kat. II, XVI,22 208r 1475 April 2 5

APT Kat. II, XVI,22 208r 1475 April 2 6

APT Kat. II, XVI,22 208r 1475 April 2 10

APT Kat. II, XVI,22 208r 1475 April 2 5

APT Kat. II, XVI,22 208r 1475 April 2 5

APT Kat. II, XVI,22 208v 1475 April 9 5,17

APT Kat. II, XVI,22 208v 1475 April 9 10

APT Kat. II, XVI,22 208v 1475 April 9 5

APT Kat. II, XVI,22 209r 1475 April 16 5,5

APT Kat. II, XVI,22 209r 1475 April 16 10

APT Kat. II, XVI,22 209r 1475 April 16 5

APT Kat. II, XVI,22 209v 1475 April 23 5

APT Kat. II, XVI,22 209v 1475 April 23 5,5

APT Kat. II, XVI,22 209v 1475 April 23 10

APT Kat. II, XVI,22 209v 1475 April 23 5

APT Kat. II, XVI,22 209v 1475 April 23 8

APT Kat. II, XVI,22 210r 1475 April 30 5,5

APT Kat. II, XVI,22 210r 1475 April 30 10

APT Kat. II, XVI,22 210r 1475 April 30 5

APT Kat. II, XVI,22 210r 1475 April 30 8



254 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 210r 1475 April 30 4,5

APT Kat. II, XVI,22 210v 1475 Mai 7 4,5

APT Kat. II, XVI,22 210v 1475 Mai 7 10

APT Kat. II, XVI,22 210v 1475 Mai 7 8

APT Kat. II, XVI,22 210v 1475 Mai 7 4,5

APT Kat. II, XVI,22 210v 1475 Mai 7 5

APT Kat. II, XVI,22 211r 1475 Mai 14 4,5

APT Kat. II, XVI,22 211r 1475 Mai 14 9

APT Kat. II, XVI,22 211r 1475 Mai 14 10

APT Kat. II, XVI,22 211r 1475 Mai 14 5

APT Kat. II, XVI,22 211r 1475 Mai 14 5

APT Kat. II, XVI,22 211v 1475 Mai 21 4,5

APT Kat. II, XVI,22 211v 1475 Mai 21 5

APT Kat. II, XVI,22 211v 1475 Mai 21 10

APT Kat. II, XVI,22 211v 1475 Mai 21 4,5

APT Kat. II, XVI,22 211v 1475 Mai 21 4,5

APT Kat. II, XVI,22 211v 1475 Mai 21 4,5

APT Kat. II, XVI,22 212r 1475 Mai 28 5

APT Kat. II, XVI,22 212r 1475 Mai 28 9

APT Kat. II, XVI,22 212r 1475 Mai 28 4,5

APT Kat. II, XVI,22 212r 1475 Mai 28 4,5

APT Kat. II, XVI,22 212v 1475 Juni 4 4,5

APT Kat. II, XVI,22 212v 1475 Juni 4 4,5

APT Kat. II, XVI,22 212v 1475 Juni 4 9

APT Kat. II, XVI,22 212v 1475 Juni 4 4,5

APT Kat. II, XVI,22 213r 1475 Juni 11 6

APT Kat. II, XVI,22 213r 1475 Juni 11 4,5

APT Kat. II, XVI,22 213r 1475 Juni 11 4,5

APT Kat. II, XVI,22 213v 1475 Juni 18 4,5

APT Kat. II, XVI,22 213v 1475 Juni 18 10

APT Kat. II, XVI,22 213v 1475 Juni 18 8

APT Kat. II, XVI,22 213v 1475 Juni 18 4,5

APT Kat. II, XVI,22 214r 1475 Juni 25 4,5

APT Kat. II, XVI,22 214r 1475 Juni 25 9,5

APT Kat. II, XVI,22 214r 1475 Juni 25 4,5

APT Kat. II, XVI,22 214v 1475 Juli 2 4,5



 tabellen der einzelwerte 255

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 214v 1475 Juli 2 4,5

APT Kat. II, XVI,22 215r 1475 Juli 9 4,5

APT Kat. II, XVI,22 215r 1475 Juli 9 4,5

APT Kat. II, XVI,22 215r 1475 Juli 9 4,5

APT Kat. II, XVI,22 215v 1475 Juli 16 4,5

APT Kat. II, XVI,22 215v 1475 Juli 16 4,5

APT Kat. II, XVI,22 215v 1475 Juli 16 8

APT Kat. II, XVI,22 215v 1475 Juli 16 4,5

APT Kat. II, XVI,22 216r 1475 Juli 23 4,5

APT Kat. II, XVI,22 216r 1475 Juli 23 8

APT Kat. II, XVI,22 216v 1475 Juli 30 4,5

APT Kat. II, XVI,22 216v 1475 Juli 30 8

APT Kat. II, XVI,22 216v 1475 Juli 30 4,5

APT Kat. II, XVI,22 216v 1475 Juli 30 4

APT Kat. II, XVI,22 217r 1475 August 6 4,5

APT Kat. II, XVI,22 217r 1475 August 6 4,5

APT Kat. II, XVI,22 217r 1475 August 6 4,5

APT Kat. II, XVI,22 217v 1475 August 13 4,5

APT Kat. II, XVI,22 217v 1475 August 13 4,5

APT Kat. II, XVI,22 217v 1475 August 13 4

APT Kat. II, XVI,22 217v 1475 August 13 5

APT Kat. II, XVI,22 217v 1475 August 13 4,5

APT Kat. II, XVI,22 218r 1475 August 20 4,5

APT Kat. II, XVI,22 218r 1475 August 20 5

APT Kat. II, XVI,22 218r 1475 August 20 4,5

APT Kat. II, XVI,22 218v 1475 August 27 4,5

APT Kat. II, XVI,22 218v 1475 August 27 4,5

APT Kat. II, XVI,22 218v 1475 August 27 4,75

APT Kat. II, XVI,22 219r 1475 September 3 4,5

APT Kat. II, XVI,22 219r 1475 September 3 9

APT Kat. II, XVI,22 219r 1475 September 3 5,5

APT Kat. II, XVI,22 219r 1475 September 3 4

APT Kat. II, XVI,22 219r 1475 September 3 4,5

APT Kat. II, XVI,22 219v 1475 September 10 4,5

APT Kat. II, XVI,22 219v 1475 September 10 6

APT Kat. II, XVI,22 220r 1475 September 17 4,5



256 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 220r 1475 September 17 4,5

APT Kat. II, XVI,22 220r 1475 September 17 6

APT Kat. II, XVI,22 220r 1475 September 17 9,5

APT Kat. II, XVI,22 220r 1475 September 17 9

APT Kat. II, XVI,22 220r 1475 September 17 4

APT Kat. II, XVI,22 220r 1475 September 17 4,5

APT Kat. II, XVI,22 220v 1475 September 24 9

APT Kat. II, XVI,22 220v 1475 September 24 4,5

APT Kat. II, XVI,22 220v 1475 September 24 4

APT Kat. II, XVI,22 220v 1475 September 24 5,5

APT Kat. II, XVI,22 221r 1475 Oktober 1 4,5

APT Kat. II, XVI,22 221r 1475 Oktober 1 4,5

APT Kat. II, XVI,22 221r 1475 Oktober 1 4

APT Kat. II, XVI,22 221r 1475 Oktober 1 5

APT Kat. II, XVI,22 221r 1475 Oktober 1 5,5

APT Kat. II, XVI,22 221r 1475 Oktober 1 5

APT Kat. II, XVI,22 221v 1475 Oktober 8 4,5

APT Kat. II, XVI,22 221v 1475 Oktober 8 4,5

APT Kat. II, XVI,22 221v 1475 Oktober 8 5,5

APT Kat. II, XVI,22 222r 1475 Oktober 15 4,5

APT Kat. II, XVI,22 222r 1475 Oktober 15 8,5

APT Kat. II, XVI,22 222r 1475 Oktober 15 5,5

APT Kat. II, XVI,22 222v 1475 Oktober 22 8,5

APT Kat. II, XVI,22 222v 1475 Oktober 22 9

APT Kat. II, XVI,22 222v 1475 Oktober 22 6

APT Kat. II, XVI,22 223r 1475 Oktober 29 6

APT Kat. II, XVI,22 223r 1475 Oktober 29 6

APT Kat. II, XVI,22 223r 1475 Oktober 29 4,5

APT Kat. II, XVI,22 223v 1475 November 5 4,5

APT Kat. II, XVI,22 223v 1475 November 5 5,5

APT Kat. II, XVI,22 223v 1475 November 5 4

APT Kat. II, XVI,22 224r 1475 November 12 8,5

APT Kat. II, XVI,22 224r 1475 November 12 4

APT Kat. II, XVI,22 224r 1475 November 12 5,5

APT Kat. II, XVI,22 224r 1475 November 12 4,5

APT Kat. II, XVI,22 224r 1475 November 12 5,5



 tabellen der einzelwerte 257

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 224v 1475 November 19 4,5

APT Kat. II, XVI,22 224v 1475 November 19 8,5

APT Kat. II, XVI,22 224v 1475 November 19 5,5

APT Kat. II, XVI,22 225r 1475 November 26 8,5

APT Kat. II, XVI,22 225r 1475 November 26 6

APT Kat. II, XVI,22 225r 1475 November 26 4,5

APT Kat. II, XVI,22 225v 1475 Dezember 3 8,5

APT Kat. II, XVI,22 225v 1475 Dezember 3 4,5

APT Kat. II, XVI,22 225v 1475 Dezember 3 4

APT Kat. II, XVI,22 225v 1475 Dezember 3 5,5

APT Kat. II, XVI,22 225v 1475 Dezember 3 8,5

APT Kat. II, XVI,22 226r 1475 Dezember 10 4,5

APT Kat. II, XVI,22 226r 1475 Dezember 10 9

APT Kat. II, XVI,22 226r 1475 Dezember 10 4,5

APT Kat. II, XVI,22 226r 1475 Dezember 10 8

APT Kat. II, XVI,22 226r 1475 Dezember 10 5,5

APT Kat. II, XVI,22 226r 1475 Dezember 10 4,5

APT Kat. II, XVI,22 226v 1475 Dezember 17 4,5

APT Kat. II, XVI,22 226v 1475 Dezember 17 8,5

APT Kat. II, XVI,22 226v 1475 Dezember 17 4

APT Kat. II, XVI,22 226v 1475 Dezember 17 5,5

APT Kat. II, XVI,22 227r 1475 Dezember 24 8,5

APT Kat. II, XVI,22 227r 1475 Dezember 24 4,5

APT Kat. II, XVI,22 227r 1475 Dezember 24 5,5

APT Kat. II, XVI,22 227v 1475 Dezember 31 4,5

APT Kat. II, XVI,22 227v 1475 Dezember 31 8,5

APT Kat. II, XVI,22 227v 1475 Dezember 31 4

APT Kat. II, XVI,22 227v 1475 Dezember 31 5,5

APT Kat. II, XVI,22 227v 1475 Dezember 31 8

APT Kat. II, XVI,22 227v 1475 Dezember 31 4,5

APT Kat. II, XVI,22 228r 1476 Januar 7 4,5

APT Kat. II, XVI,22 228r 1476 Januar 7 8,5

APT Kat. II, XVI,22 228r 1476 Januar 7 5,5

APT Kat. II, XVI,22 228r 1476 Januar 7 4

APT Kat. II, XVI,22 228r 1476 Januar 7 4,5

APT Kat. II, XVI,22 228v 1476 Januar 14 4,5



258 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 228v 1476 Januar 14 8,5

APT Kat. II, XVI,22 228v 1476 Januar 14 4,5

APT Kat. II, XVI,22 229r 1476 Januar 21 4,5

APT Kat. II, XVI,22 229r 1476 Januar 21 4,50

APT Kat. II, XVI,22 229r 1476 Januar 21 8,5

APT Kat. II, XVI,22 229r 1476 Januar 21 4

APT Kat. II, XVI,22 229r 1476 Januar 21 5,5

APT Kat. II, XVI,22 229v 1476 Januar 28 4,5

APT Kat. II, XVI,22 229v 1476 Januar 28 8

APT Kat. II, XVI,22 229v 1476 Januar 28 8,5

APT Kat. II, XVI,22 229v 1476 Januar 28 5,5

APT Kat. II, XVI,22 229v 1476 Januar 28 4,5

APT Kat. II, XVI,22 230r 1476 Februar 4 8,5

APT Kat. II, XVI,22 230r 1476 Februar 4 5,5

APT Kat. II, XVI,22 230r 1476 Februar 4 4,5

APT Kat. II, XVI,22 230v 1476 Februar 11 4,5

APT Kat. II, XVI,22 230v 1476 Februar 11 5,5

APT Kat. II, XVI,22 230v 1476 Februar 11 8

APT Kat. II, XVI,22 266r 1476 Februar 24 4

APT Kat. II, XVI,22 266r 1476 Februar 24 5,5

APT Kat. II, XVI,22 266v 1476 März 2 4,5

APT Kat. II, XVI,22 266v 1476 März 2

APT Kat. II, XVI,22 266v 1476 März 2 4,5

APT Kat. II, XVI,22 286r 1476 März 9 5,5

APT Kat. II, XVI,22 286r 1476 März 9

APT Kat. II, XVI,22 286r 1476 März 9 4,5

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 März 16 5

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 März 16 8,5

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 März 16 4,5

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 März 16 8

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 März 16

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 März 16 4,5

APT Kat. II, XVI,22 269r 1476 März 23 8,5

APT Kat. II, XVI,22 269r 1476 März 23 4

APT Kat. II, XVI,22 269r 1476 März 23 5,5

APT Kat. II, XVI,22 269r 1476 März 23



 tabellen der einzelwerte 259

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 269r 1476 März 23 4,5

APT Kat. II, XVI,22 269v 1476 März 30 4,5

APT Kat. II, XVI,22 269v 1476 März 30 8,5

APT Kat. II, XVI,22 269v 1476 März 30 4,5

APT Kat. II, XVI,22 269v 1476 März 30 5,5

APT Kat. II, XVI,22 269v 1476 März 30

APT Kat. II, XVI,22 270r 1476 April 6 4,5

APT Kat. II, XVI,22 270r 1476 April 6 4,5

APT Kat. II, XVI,22 270r 1476 April 6 5,5

APT Kat. II, XVI,22 270r 1476 April 6

APT Kat. II, XVI,22 270r 1476 April 6 4,5

APT Kat. II, XVI,22 270v 1476 April 13 4,5

APT Kat. II, XVI,22 270v 1476 April 13 8,5

APT Kat. II, XVI,22 270v 1476 April 13 4,5

APT Kat. II, XVI,22 270v 1476 April 13 4

APT Kat. II, XVI,22 270v 1476 April 13 5,5

APT Kat. II, XVI,22 270v 1476 April 13

APT Kat. II, XVI,22 271r 1476 April 20 4,5

APT Kat. II, XVI,22 271r 1476 April 20 8,5

APT Kat. II, XVI,22 271r 1476 April 20 8

APT Kat. II, XVI,22 271r 1476 April 20 5,5

APT Kat. II, XVI,22 271r 1476 April 20 5,5

APT Kat. II, XVI,22 271v 1476 April 27 5

APT Kat. II, XVI,22 271v 1476 April 27 8,5

APT Kat. II, XVI,22 271v 1476 April 27 5,5

APT Kat. II, XVI,22 271v 1476 April 27 5,5

APT Kat. II, XVI,22 272r 1476 Mai 4 5

APT Kat. II, XVI,22 272r 1476 Mai 4 9

APT Kat. II, XVI,22 272r 1476 Mai 4 5,5

APT Kat. II, XVI,22 272r 1476 Mai 4 5,5

APT Kat. II, XVI,22 272v 1476 Mai 11 4,5

APT Kat. II, XVI,22 272v 1476 Mai 11 8

APT Kat. II, XVI,22 272v 1476 Mai 11 5,5

APT Kat. II, XVI,22 272v 1476 Mai 11

APT Kat. II, XVI,22 273r 1476 Mai 18 8,5

APT Kat. II, XVI,22 273r 1476 Mai 18 4



260 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 273r 1476 Mai 18 5,5

APT Kat. II, XVI,22 273r 1476 Mai 18

APT Kat. II, XVI,22 273r 1476 Mai 18 4,5

APT Kat. II, XVI,22 273v 1476 Mai 25 4,5

APT Kat. II, XVI,22 273v 1476 Mai 25 5

APT Kat. II, XVI,22 273v 1476 Mai 25 8,5

APT Kat. II, XVI,22 273v 1476 Mai 25 4,5

APT Kat. II, XVI,22 273v 1476 Mai 25 5,5

APT Kat. II, XVI,22 274r 1476 Juni 1 5

APT Kat. II, XVI,22 274r 1476 Juni 1 8,5

APT Kat. II, XVI,22 274r 1476 Juni 1 5

APT Kat. II, XVI,22 274r 1476 Juni 1 4

APT Kat. II, XVI,22 274r 1476 Juni 1 5,5

APT Kat. II, XVI,22 274r 1476 Juni 1

APT Kat. II, XVI,22 274v 1476 Juni 8 4,5

APT Kat. II, XVI,22 274v 1476 Juni 8 5

APT Kat. II, XVI,22 274v 1476 Juni 8 8,5

APT Kat. II, XVI,22 274v 1476 Juni 8 4

APT Kat. II, XVI,22 274v 1476 Juni 8 5,5

APT Kat. II, XVI,22 274v 1476 Juni 8

APT Kat. II, XVI,22 275r 1476 Juni 15 4,5

APT Kat. II, XVI,22 275r 1476 Juni 15 4,5

APT Kat. II, XVI,22 275r 1476 Juni 15 8

APT Kat. II, XVI,22 275r 1476 Juni 15 5,5

APT Kat. II, XVI,22 275r 1476 Juni 15 4

APT Kat. II, XVI,22 275r 1476 Juni 15

APT Kat. II, XVI,22 275v 1476 Juni 22 8,5

APT Kat. II, XVI,22 275v 1476 Juni 22 4

APT Kat. II, XVI,22 275v 1476 Juni 22 5,5

APT Kat. II, XVI,22 275v 1476 Juni 22 9

APT Kat. II, XVI,22 275v 1476 Juni 22

APT Kat. II, XVI,22 276r 1476 Juni 29 5

APT Kat. II, XVI,22 276r 1476 Juni 29 5,5

APT Kat. II, XVI,22 276r 1476 Juni 29

APT Kat. II, XVI,22 276v 1476 Juli 6 4,5

APT Kat. II, XVI,22 276v 1476 Juli 6 4



 tabellen der einzelwerte 261

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 277r 1476 Juli 13 5,5

APT Kat. II, XVI,22 277v 1476 Juli 20 4,5

APT Kat. II, XVI,22 278r 1476 Juli 27 4,5

APT Kat. II, XVI,22 278r 1476 Juli 27 8,5

APT Kat. II, XVI,22 278v 1476 August 3 5

APT Kat. II, XVI,22 278v 1476 August 3 5,5

APT Kat. II, XVI,22 279r 1476 August 10 5

APT Kat. II, XVI,22 279r 1476 August 10 5,5

APT Kat. II, XVI,22 279v 1476 August 17 4,5

APT Kat. II, XVI,22 279v 1476 August 17 5,5

APT Kat. II, XVI,22 280r 1476 August 24 4,5

APT Kat. II, XVI,22 280r 1476 August 24 5,5

APT Kat. II, XVI,22 280v 1476 August 31 4,5

APT Kat. II, XVI,22 280v 1476 August 31 6

APT Kat. II, XVI,22 281r 1476 September 7 6

APT Kat. II, XVI,22 281v 1476 September 14 6

APT Kat. II, XVI,22 282r 1476 September 21 6

APT Kat. II, XVI,22 282v 1476 September 28 9

APT Kat. II, XVI,22 282v 1476 September 28 4,5

APT Kat. II, XVI,22 283r 1476 Oktober 5 4,5

APT Kat. II, XVI,22 283v 1476 Oktober 12 4,5

APT Kat. II, XVI,22 284r 1476 Oktober 19 5,5

APT Kat. II, XVI,22 284r 1476 Oktober 19 6

APT Kat. II, XVI,22 284r 1476 Oktober 19 9

APT Kat. II, XVI,22 284v 1476 Oktober 26 4,5

APT Kat. II, XVI,22 284v 1476 Oktober 26 6,75

APT Kat. II, XVI,22 285r 1476 November 2 6,75

APT Kat. II, XVI,22 285r 1476 November 2 10

APT Kat. II, XVI,22 285r 1476 November 2 6,5

APT Kat. II, XVI,22 285r 1476 November 2

APT Kat. II, XVI,22 285v 1476 November 9 8

APT Kat. II, XVI,22 285v 1476 November 9 10

APT Kat. II, XVI,22 285v 1476 November 9 4,5

APT Kat. II, XVI,22 286r 1476 November 16 5

APT Kat. II, XVI,22 286r 1476 November 16 6

APT Kat. II, XVI,22 286r 1476 November 16 5,5



262 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,22 286r 1476 November 16

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 November 23 5

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 November 23 10

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 November 23 8

APT Kat. II, XVI,22 286v 1476 November 23

APT Kat. II, XVI,22 287r 1476 November 30 8

APT Kat. II, XVI,22 287r 1476 November 30

APT Kat. II, XVI,22 287r 1476 November 30 5

APT Kat. II, XVI,22 287v 1476 Dezember 7 4,5

APT Kat. II, XVI,22 287v 1476 Dezember 7 8

APT Kat. II, XVI,22 287v 1476 Dezember 7 10

APT Kat. II, XVI,22 287v 1476 Dezember 7

APT Kat. II, XVI,22 288r 1476 Dezember 14 5

APT Kat. II, XVI,22 288r 1476 Dezember 14 10

APT Kat. II, XVI,22 288r 1476 Dezember 14 8

APT Kat. II, XVI,22 288v 1476 Dezember 21 4,5

APT Kat. II, XVI,22 288v 1476 Dezember 21 8

APT Kat. II, XVI,22 288v 1476 Dezember 21

APT Kat. II, XVI,22 289r 1476 Dezember 28 8

APT Kat. II, XVI,22 289r 1476 Dezember 28 4,5

APT Kat. II, XVI,22 289v 1477 Januar 4 8

APT Kat. II, XVI,22 289v 1477 Januar 4 4,5

APT Kat. II, XVI,22 290r 1477 Januar 11 5,5

APT Kat. II, XVI,22 290v 1477 Januar 18 8

APT Kat. II, XVI,22 291r 1477 Januar 25 10

APT Kat. II, XVI,22 291r 1477 Januar 25 8

APT Kat. II, XVI,22 291r 1477 Januar 25 4,5

APT Kat. II, XVI,22 291v 1477 Februar 1 4,5

APT Kat. II, XVI,22 291v 1477 Februar 1 8

APT Kat. II, XVI,22 291v 1477 Februar 1 10

APT Kat. II, XVI,22 292r 1477 Februar 8 10

APT Kat. II, XVI,22 292r 1477 Februar 8 8

APT Kat. II, XVI,22 292v 1477 Februar 15 5

APT Kat. II, XVI,22 292v 1477 Februar 15 8

APT Kat. II, XVI,22 293r 1477 Februar 22 8

APT Kat. II, XVI,23 15 1477 März 1 8



 tabellen der einzelwerte 263

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 16 1477 März 8 8

APT Kat. II, XVI,23 17 1477 März 15 5

APT Kat. II, XVI,23 17 1477 März 15 8

APT Kat. II, XVI,23 18 1477 März 22 8

APT Kat. II, XVI,23 18 1477 März 22

APT Kat. II, XVI,23 19 1477 März 29 5

APT Kat. II, XVI,23 19 1477 März 29 5

APT Kat. II, XVI,23 19 1477 März 29 10

APT Kat. II, XVI,23 19 1477 März 29 8

APT Kat. II, XVI,23 20 1477 April 5 5,5

APT Kat. II, XVI,23 20 1477 April 5 5

APT Kat. II, XVI,23 20 1477 April 5 8

APT Kat. II, XVI,23 22 1477 April 12 5,5

APT Kat. II, XVI,23 22 1477 April 12 8

APT Kat. II, XVI,23 22 1477 April 12

APT Kat. II, XVI,23 22 1477 April 12 5

APT Kat. II, XVI,23 23 1477 April 19 5,5

APT Kat. II, XVI,23 23 1477 April 19 5,5

APT Kat. II, XVI,23 23 1477 April 19 8

APT Kat. II, XVI,23 23 1477 April 19

APT Kat. II, XVI,23 24 1477 April 26 5,5

APT Kat. II, XVI,23 24 1477 April 26 8

APT Kat. II, XVI,23 24 1477 April 26 8

APT Kat. II, XVI,23 26 1477 Mai 3 11

APT Kat. II, XVI,23 26 1477 Mai 3 5,5

APT Kat. II, XVI,23 26 1477 Mai 3 8

APT Kat. II, XVI,23 26 1477 Mai 3

APT Kat. II, XVI,23 26 1477 Mai 3 5,5

APT Kat. II, XVI,23 27 1477 Mai 10 5,5

APT Kat. II, XVI,23 27 1477 Mai 10 8

APT Kat. II, XVI,23 28 1477 Mai 17 5,5

APT Kat. II, XVI,23 28 1477 Mai 17 5,5

APT Kat. II, XVI,23 28 1477 Mai 17 11

APT Kat. II, XVI,23 28 1477 Mai 17 8

APT Kat. II, XVI,23 28 1477 Mai 17

APT Kat. II, XVI,23 28 1477 Mai 17 5,5



264 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 30 1477 Mai 24 5,5

APT Kat. II, XVI,23 30 1477 Mai 24 5,5

APT Kat. II, XVI,23 30 1477 Mai 24 8

APT Kat. II, XVI,23 30 1477 Mai 24 5,5

APT Kat. II, XVI,23 31 1477 Mai 31 5,5

APT Kat. II, XVI,23 31 1477 Mai 31 5,5

APT Kat. II, XVI,23 31 1477 Mai 31

APT Kat. II, XVI,23 31 1477 Mai 31 8

APT Kat. II, XVI,23 32 1477 Juni 7 6

APT Kat. II, XVI,23 32 1477 Juni 7 8

APT Kat. II, XVI,23 32 1477 Juni 7 5,5

APT Kat. II, XVI,23 32 1477 Juni 7

APT Kat. II, XVI,23 33 1477 Juni 14 10

APT Kat. II, XVI,23 33 1477 Juni 14 7

APT Kat. II, XVI,23 33 1477 Juni 14 5,5

APT Kat. II, XVI,23 34 1477 Juni 21 5,5

APT Kat. II, XVI,23 34 1477 Juni 21 7

APT Kat. II, XVI,23 34 1477 Juni 21

APT Kat. II, XVI,23 36 1477 Juni 28 11

APT Kat. II, XVI,23 36 1477 Juni 28 7

APT Kat. II, XVI,23 36 1477 Juni 28 8

APT Kat. II, XVI,23 36 1477 Juni 28

APT Kat. II, XVI,23 36 1477 Juni 28 5,5

APT Kat. II, XVI,23 37 1477 Juli 5 10

APT Kat. II, XVI,23 37 1477 Juli 5 11

APT Kat. II, XVI,23 37 1477 Juli 5 8

APT Kat. II, XVI,23 37 1477 Juli 5

APT Kat. II, XVI,23 39 1477 Juli 12 11

APT Kat. II, XVI,23 39 1477 Juli 12 6

APT Kat. II, XVI,23 39 1477 Juli 12 8

APT Kat. II, XVI,23 39 1477 Juli 12 7

APT Kat. II, XVI,23 39 1477 Juli 12

APT Kat. II, XVI,23 40 1477 Juli 19 7

APT Kat. II, XVI,23 40 1477 Juli 19 5,5

APT Kat. II, XVI,23 41 1477 Juli 26 7

APT Kat. II, XVI,23 41 1477 Juli 26



 tabellen der einzelwerte 265

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 41 1477 August 2 5,5

APT Kat. II, XVI,23 41 1477 August 2

APT Kat. II, XVI,23 42 1477 August 9 5,5

APT Kat. II, XVI,23 43 1477 August 16 5

APT Kat. II, XVI,23 43 1477 August 16 7

APT Kat. II, XVI,23 44 1477 August 23 7

APT Kat. II, XVI,23 44 1477 August 23 5

APT Kat. II, XVI,23 44 1477 August 30 6,5

APT Kat. II, XVI,23 45 1477 September 6 6,5

APT Kat. II, XVI,23 46 1477 September 13 6,5

APT Kat. II, XVI,23 47 1477 September 20 5

APT Kat. II, XVI,23 48 1477 September 27 6,5

APT Kat. II, XVI,23 49 1477 Oktober 4 9

APT Kat. II, XVI,23 50 1477 Oktober 11 6,5

APT Kat. II, XVI,23 51 1477 Oktober 18 6,5

APT Kat. II, XVI,23 51 1477 Oktober 25 6,5

APT Kat. II, XVI,23 53 1477 November 1 5

APT Kat. II, XVI,23 53 1477 November 1 8

APT Kat. II, XVI,23 54 1477 November 8 6,5

APT Kat. II, XVI,23 54 1477 November 8 8

APT Kat. II, XVI,23 54 1477 November 8

APT Kat. II, XVI,23 55 1477 November 15 5

APT Kat. II, XVI,23 55 1477 November 15 6,5

APT Kat. II, XVI,23 55 1477 November 15

APT Kat. II, XVI,23 56 1477 November 22 3,5

APT Kat. II, XVI,23 56 1477 November 22 5,17

APT Kat. II, XVI,23 56 1477 November 22 5,5

APT Kat. II, XVI,23 57 1477 November 29 5,5

APT Kat. II, XVI,23 57 1477 November 29 6,5

APT Kat. II, XVI,23 57 1477 November 29

APT Kat. II, XVI,23 58 1477 Dezember 6 6,5

APT Kat. II, XVI,23 58 1477 Dezember 6 5,5

APT Kat. II, XVI,23 58 1477 Dezember 6

APT Kat. II, XVI,23 60 1477 Dezember 13 5,5

APT Kat. II, XVI,23 60 1477 Dezember 13 6,5

APT Kat. II, XVI,23 61 1477 Dezember 20 8,5



266 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 61 1477 Dezember 20 5

APT Kat. II, XVI,23 61 1477 Dezember 20

APT Kat. II, XVI,23 62 1477 Dezember 27 6,5

APT Kat. II, XVI,23 62 1477 Dezember 27 5

APT Kat. II, XVI,23 63 1478 Januar 3 5

APT Kat. II, XVI,23 63 1478 Januar 3 6,5

APT Kat. II, XVI,23 64 1478 Januar 10 6

APT Kat. II, XVI,23 64 1478 Januar 10 8

APT Kat. II, XVI,23 64 1478 Januar 10 5

APT Kat. II, XVI,23 65 1478 Januar 17 6

APT Kat. II, XVI,23 65 1478 Januar 17 6,5

APT Kat. II, XVI,23 65 1478 Januar 17 5

APT Kat. II, XVI,23 66 1478 Januar 24 6

APT Kat. II, XVI,23 66 1478 Januar 24 6,5

APT Kat. II, XVI,23 66 1478 Januar 24 8

APT Kat. II, XVI,23 66 1478 Januar 24

APT Kat. II, XVI,23 68 1478 Januar 31 6

APT Kat. II, XVI,23 68 1478 Januar 31 6,5

APT Kat. II, XVI,23 68 1478 Januar 31 6

APT Kat. II, XVI,23 69 1478 Februar 7 6

APT Kat. II, XVI,23 69 1478 Februar 7 6

APT Kat. II, XVI,23 69 1478 Februar 7 6,5

APT Kat. II, XVI,23 69 1478 Februar 7

APT Kat. II, XVI,23 69 1478 Februar 7 8

APT Kat. II, XVI,23 69 1478 Februar 7 5

APT Kat. II, XVI,23 71 1478 Februar 14 6

APT Kat. II, XVI,23 71 1478 Februar 14 6,5

APT Kat. II, XVI,23 71 1478 Februar 14 8

APT Kat. II, XVI,23 103 1479 Februar 27 5,5

APT Kat. II, XVI,23 103 1479 Februar 27 5

APT Kat. II, XVI,23 104 1479 März 6 5,5

APT Kat. II, XVI,23 105 1479 März 13 5

APT Kat. II, XVI,23 106 1479 März 20 5

APT Kat. II, XVI,23 107 1479 März 27 5

APT Kat. II, XVI,23 108 1479 April 3 5,5

APT Kat. II, XVI,23 108 1479 April 3 5



 tabellen der einzelwerte 267

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 108 1479 April 3

APT Kat. II, XVI,23 108 1479 April 10 5,5

APT Kat. II, XVI,23 108 1479 April 10 5

APT Kat. II, XVI,23 112 1479 April 17 8

APT Kat. II, XVI,23 112 1479 April 17 5

APT Kat. II, XVI,23 109 1479 April 24 5

APT Kat. II, XVI,23 109 1479 April 24

APT Kat. II, XVI,23 110 1479 Mai 1 5

APT Kat. II, XVI,23 110 1479 Mai 8 5,5

APT Kat. II, XVI,23 110 1479 Mai 8 5

APT Kat. II, XVI,23 111 1479 Mai  15 5,5

APT Kat. II, XVI,23 111 1479 Mai 15 5

APT Kat. II, XVI,23 113 1479 Mai 22 6,5

APT Kat. II, XVI,23 113 1479 Mai 22 5

APT Kat. II, XVI,23 113 1479 Mai 29 5

APT Kat. II, XVI,23 114 1479 Juni 5 5

APT Kat. II, XVI,23 115 1479 Juni 12 5

APT Kat. II, XVI,23 115 1479 Juni 12 6,5

APT Kat. II, XVI,23 115 1479 Juni 19 5

APT Kat. II, XVI,23 116 1479 Juni 26 8

APT Kat. II, XVI,23 116 1479 Juni 26 5

APT Kat. II, XVI,23 117 1479 Juli 3 8

APT Kat. II, XVI,23 117 1479 Juli 10 5,5

APT Kat. II, XVI,23 118 1479 Juli 17 6

APT Kat. II, XVI,23 119 1479 Juli 24 5,5

APT Kat. II, XVI,23 119 1479 Juli 31 5,5

APT Kat. II, XVI,23 120 1479 August 7 5

APT Kat. II, XVI,23 121 1479 August 14 5

APT Kat. II, XVI,23 121 1479 August 21 8

APT Kat. II, XVI,23 122 1479 August 28 8

APT Kat. II, XVI,23 122 1479 August 28 6,5

APT Kat. II, XVI,23 123 1479 September 4 5

APT Kat. II, XVI,23 124 1479 September 11 5

APT Kat. II, XVI,23 124 1479 September 11 8

APT Kat. II, XVI,23 125 1479 September 18 5,5

APT Kat. II, XVI,23 125 1479 September 18 7



268 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 126 1479 September 25 5,5

APT Kat. II, XVI,23 127 1479 Oktober 2 5,5

APT Kat. II, XVI,23 127 1479 Oktober 2 8

APT Kat. II, XVI,23 127 1479 Oktober 9 6

APT Kat. II, XVI,23 128 1479 Oktober 16 8

APT Kat. II, XVI,23 128 1479 Oktober 16 6

APT Kat. II, XVI,23 129 1479 Oktober 23 6

APT Kat. II, XVI,23 129 1479 Oktober 23

APT Kat. II, XVI,23 130 1479 Oktober 30 7

APT Kat. II, XVI,23 130 1479 Oktober 30 6

APT Kat. II, XVI,23 131 1479 November 6 8

APT Kat. II, XVI,23 131 1479 November 6 6

APT Kat. II, XVI,23 132 1479 November 13 6,5

APT Kat. II, XVI,23 132 1479 November 13

APT Kat. II, XVI,23 133 1479 November 20 6,5

APT Kat. II, XVI,23 134 1479 November 27 6,5

APT Kat. II, XVI,23 134 1479 Dezember 4 6

APT Kat. II, XVI,23 135 1479 Dezember 11 6

APT Kat. II, XVI,23 135 1479 Dezember 11 9

APT Kat. II, XVI,23 136 1479 Dezember 18 6

APT Kat. II, XVI,23 137 1479 Dezember 25 6

APT Kat. II, XVI,23 137 1480 Januar 1 6,5

APT Kat. II, XVI,23 138 1480 Januar 8 6,5

APT Kat. II, XVI,23 139 1480 Januar 15 6

APT Kat. II, XVI,23 140 1480 Januar 22 7,83

APT Kat. II, XVI,23 140 1480 Januar 22 6

APT Kat. II, XVI,23 140 1480 Januar 22

APT Kat. II, XVI,23 141 1480 Januar 29 7,5

APT Kat. II, XVI,23 141 1480 Januar 29 6

APT Kat. II, XVI,23 141 1480 Januar 29

APT Kat. II, XVI,23 142 1480 Februar 5 6

APT Kat. II, XVI,23 142 1480 Februar 5

APT Kat. II, XVI,23 143 1480 Februar 12 7

APT Kat. II, XVI,23 143 1480 Februar 12 5,5

APT Kat. II, XVI,23 143 1480 Februar 12 6

APT Kat. II, XVI,23 144 1480 Februar 19 5,5



 tabellen der einzelwerte 269

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 144 1480 Februar 19 7

APT Kat. II, XVI,23 144 1480 Februar 19 6

APT Kat. II, XVI,23 169 1480 Februar 26 6

APT Kat. II, XVI,23 170 1480 März 4 6

APT Kat. II, XVI,23 170 1480 März 11 6

APT Kat. II, XVI,23 171 1480 März 18 7

APT Kat. II, XVI,23 172 1480 März 25 6

APT Kat. II, XVI,23 172 1480 März 25

APT Kat. II, XVI,23 173 1480 April 1 7

APT Kat. II, XVI,23 173 1480 April 8 8

APT Kat. II, XVI,23 174 1480 April 15 6

APT Kat. II, XVI,23 184 1480 April 22 6

APT Kat. II, XVI,23 182 1480 April 29 7

APT Kat. II, XVI,23 182 1480 April 29 6

APT Kat. II, XVI,23 183 1480 Mai 6 7

APT Kat. II, XVI,23 183 1480 Mai 6 6

APT Kat. II, XVI,23 183 1480 Mai 6 7

APT Kat. II, XVI,23 183 1480 Mai 6

APT Kat. II, XVI,23 185 1480 Mai 13 6,5

APT Kat. II, XVI,23 185 1480 Mai 13 6

APT Kat. II, XVI,23 188 1480 Mai 20 6,5

APT Kat. II, XVI,23 188 1480 Mai 20 8

APT Kat. II, XVI,23 188 1480 Mai 20

APT Kat. II, XVI,23 175 1480 Mai 27 8

APT Kat. II, XVI,23 176 1480 Juni 3 6,5

APT Kat. II, XVI,23 176 1480 Juni 10 6

APT Kat. II, XVI,23 176 1480 Juni 10

APT Kat. II, XVI,23 178 1480 Juni 17 6

APT Kat. II, XVI,23 177 1480 Juni 24 5,5

APT Kat. II, XVI,23 178 1480 Juli 1 5,5

APT Kat. II, XVI,23 179 1480 Juli 8 6

APT Kat. II, XVI,23 180 1480 Juli 15 6

APT Kat. II, XVI,23 180 1480 Juli 15 7

APT Kat. II, XVI,23 180 1480 Juli 22 6

APT Kat. II, XVI,23 181 1480 Juli 29 9

APT Kat. II, XVI,23 181 1480 Juli 29



270 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 186 1480 August 5 6

APT Kat. II, XVI,23 189 1480 August 12 6

APT Kat. II, XVI,23 187 1480 August 19 6

APT Kat. II, XVI,23 190 1480 August 26 6

APT Kat. II, XVI,23 190 1480 August 26

APT Kat. II, XVI,23 191 1480 September 2 6

APT Kat. II, XVI,23 192 1480 September 9 6

APT Kat. II, XVI,23 193 1480 September 16 6

APT Kat. II, XVI,23 193 1480 September 16

APT Kat. II, XVI,23 193 1480 September 23 6

APT Kat. II, XVI,23 194 1480 September 30 6

APT Kat. II, XVI,23 195 1480 Oktober 7 8

APT Kat. II, XVI,23 195 1480 Oktober 7 6,5

APT Kat. II, XVI,23 195 1480 Oktober 14 6

APT Kat. II, XVI,23 195 1480 Oktober 14

APT Kat. II, XVI,23 196 1480 Oktober 21 6

APT Kat. II, XVI,23 197 1480 Oktober 28 6

APT Kat. II, XVI,23 198 1480 November 4 6

APT Kat. II, XVI,23 198 1480 November 4

APT Kat. II, XVI,23 200 1480 November 11 6

APT Kat. II, XVI,23 200 1480 November 11 6

APT Kat. II, XVI,23 199 1480 November 18 6

APT Kat. II, XVI,23 199 1480 November 18

APT Kat. II, XVI,23 201 1480 November 25 6

APT Kat. II, XVI,23 201 1480 November 25

APT Kat. II, XVI,23 202 1480 Dezember 2 10

APT Kat. II, XVI,23 202 1480 Dezember 2 6

APT Kat. II, XVI,23 202 1480 Dezember 2

APT Kat. II, XVI,23 203 1480 Dezember 9 6

APT Kat. II, XVI,23 203 1480 Dezember 9 6

APT Kat. II, XVI,23 203 1480 Dezember 9 6

APT Kat. II, XVI,23 203 1480 Dezember 9

APT Kat. II, XVI,23 205 1480 Dezember 16 6

APT Kat. II, XVI,23 205 1480 Dezember 16 10

APT Kat. II, XVI,23 205 1480 Dezember 16 6

APT Kat. II, XVI,23 205 1480 Dezember 16



 tabellen der einzelwerte 271

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 206 1480 Dezember 23 6

APT Kat. II, XVI,23 206 1480 Dezember 23 6

APT Kat. II, XVI,23 206 1480 Dezember 23 6

APT Kat. II, XVI,23 206 1480 Dezember 23 10

APT Kat. II, XVI,23 206 1480 Dezember 23

APT Kat. II, XVI,23 207 1480 Dezember 30 6

APT Kat. II, XVI,23 207 1480 Dezember 30 6

APT Kat. II, XVI,23 207 1480 Dezember 30

APT Kat. II, XVI,23 210 1481 Januar 6 6

APT Kat. II, XVI,23 210 1481 Januar 6 6

APT Kat. II, XVI,23 210 1481 Januar 6 6

APT Kat. II, XVI,23 210 1481 Januar 6

APT Kat. II, XVI,23 211 1481 Januar 13 6

APT Kat. II, XVI,23 211 1481 Januar 13

APT Kat. II, XVI,23 212 1481 Januar 20 6

APT Kat. II, XVI,23 214 1481 Januar 27 6

APT Kat. II, XVI,23 214 1481 Januar 27 6

APT Kat. II, XVI,23 214 1481 Januar 27 6

APT Kat. II, XVI,23 215 1481 Februar 3 6

APT Kat. II, XVI,23 215 1481 Februar 3 6

APT Kat. II, XVI,23 215 1481 Februar 3 6

APT Kat. II, XVI,23 216 1481 Februar 10 6

APT Kat. II, XVI,23 216 1481 Februar 10 8

APT Kat. II, XVI,23 217 1481 Februar 17 6

APT Kat. II, XVI,23 217 1481 Februar 17

APT Kat. II, XVI,23 218 1481 Februar 24 6

APT Kat. II, XVI,23 218 1481 Februar 24 6

APT Kat. II, XVI,23 263 1481 März 3 6

APT Kat. II, XVI,23 263 1481 März 3

APT Kat. II, XVI,23 264 1481 März 10 6

APT Kat. II, XVI,23 264 1481 März 10 6

APT Kat. II, XVI,23 265 1481 März 17 6

APT Kat. II, XVI,23 265 1481 März 17

APT Kat. II, XVI,23 265 1481 März 24 6

APT Kat. II, XVI,23 266 1481 März 31 6

APT Kat. II, XVI,23 266 1481 März 31 6



272 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 266 1481 April 7 6

APT Kat. II, XVI,23 266 1481 April 7 6

APT Kat. II, XVI,23 267 1481 April 14 6

APT Kat. II, XVI,23 267 1481 April 14

APT Kat. II, XVI,23 267 1481 April 14 6

APT Kat. II, XVI,23 268 1481 April 21 6

APT Kat. II, XVI,23 268 1481 April 21 6

APT Kat. II, XVI,23 269 1481 April 28 6

APT Kat. II, XVI,23 269 1481 April 28

APT Kat. II, XVI,23 269 1481 April 28 6

APT Kat. II, XVI,23 270 1481 Mai 5 6

APT Kat. II, XVI,23 270 1481 Mai 5 6

APT Kat. II, XVI,23 270 1481 Mai 5 6

APT Kat. II, XVI,23 270 1481 Mai 5

APT Kat. II, XVI,23 271 1481 Mai 12 6

APT Kat. II, XVI,23 271 1481 Mai 12 6

APT Kat. II, XVI,23 271 1481 Mai 12 6

APT Kat. II, XVI,23 271 1481 Mai 12 6

APT Kat. II, XVI,23 272 1481 Mai 19 6

APT Kat. II, XVI,23 272 1481 Mai 19 7

APT Kat. II, XVI,23 273 1481 Mai 26 7

APT Kat. II, XVI,23 273 1481 Mai 26 7

APT Kat. II, XVI,23 273 1481 Mai 26

APT Kat. II, XVI,23 274 1481 Juni 3 7

APT Kat. II, XVI,23 275 1481 Juni 9 8

APT Kat. II, XVI,23 275 1481 Juni 9 6,5

APT Kat. II, XVI,23 275 1481 Juni 9

APT Kat. II, XVI,23 276 1481 Juni 16 8

APT Kat. II, XVI,23 276 1481 Juni 16 9

APT Kat. II, XVI,23 276 1481 Juni 16

APT Kat. II, XVI,23 277 1481 Juni  23 8

APT Kat. II, XVI,23 277 1481 Juni  23 9

APT Kat. II, XVI,23 278 1481 Juni 30 9

APT Kat. II, XVI,23 278 1481 Juni 30 9

APT Kat. II, XVI,23 279 1481 Juli 7 9

APT Kat. II, XVI,23 279 1481 Juli 7 12



 tabellen der einzelwerte 273

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 279 1481 Juli 7 9

APT Kat. II, XVI,23 279 1481 Juli 7

APT Kat. II, XVI,23 280 1481 Juli 14 12

APT Kat. II, XVI,23 280 1481 Juli 14 11

APT Kat. II, XVI,23 280 1481 Juli 14 9

APT Kat. II, XVI,23 280 1481 Juli 14

APT Kat. II, XVI,23 281 1481 Juli 21 12

APT Kat. II, XVI,23 281 1481 Juli 21 9

APT Kat. II, XVI,23 281 1481 Juli 21 12

APT Kat. II, XVI,23 281 1481 Juli 21

APT Kat. II, XVI,23 282 1481 Juli 28 12

APT Kat. II, XVI,23 282 1481 Juli 28 12

APT Kat. II, XVI,23 282 1481 Juli 28

APT Kat. II, XVI,23 283 1481 August 4 12

APT Kat. II, XVI,23 283 1481 August 4

APT Kat. II, XVI,23 284 1481 August 11 9

APT Kat. II, XVI,23 284 1481 August 11

APT Kat. II, XVI,23 285 1481 August 18 12

APT Kat. II, XVI,23 285 1481 August 18

APT Kat. II, XVI,23 286 1481 August 25 11

APT Kat. II, XVI,23 287 1481 September 1 9

APT Kat. II, XVI,23 287 1481 September 1 9

APT Kat. II, XVI,23 287 1481 September 1 12

APT Kat. II, XVI,23 288 1481 September 8 9

APT Kat. II, XVI,23 288 1481 September 8

APT Kat. II, XVI,23 289 1481 September 15 12

APT Kat. II, XVI,23 289 1481 September 15 12

APT Kat. II, XVI,23 289 1481 September 15

APT Kat. II, XVI,23 290 1481 September 22 12

APT Kat. II, XVI,23 290 1481 September 22 12

APT Kat. II, XVI,23 290 1481 September 22

APT Kat. II, XVI,23 291 1481 September 29 14

APT Kat. II, XVI,23 291 1481 September 29 10

APT Kat. II, XVI,23 292 1481 Oktober 6 10

APT Kat. II, XVI,23 292 1481 Oktober 6

APT Kat. II, XVI,23 293 1481 Oktober 13 10



274 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 293 1481 Oktober 13 15

APT Kat. II, XVI,23 294 1481 Oktober 20 16

APT Kat. II, XVI,23 294 1481 Oktober 20

APT Kat. II, XVI,23 295 1481 Oktober 27 14

APT Kat. II, XVI,23 295 1481 Oktober 27 16

APT Kat. II, XVI,23 295 1481 Oktober 27

APT Kat. II, XVI,23 296 1481 November 3 13

APT Kat. II, XVI,23 296 1481 November 3 17

APT Kat. II, XVI,23 296 1481 November 3

APT Kat. II, XVI,23 297 1481 November 10 17

APT Kat. II, XVI,23 297 1481 November 10 17

APT Kat. II, XVI,23 297 1481 November 10 16

APT Kat. II, XVI,23 298 1481 November 17 17

APT Kat. II, XVI,23 298 1481 November 17 14

APT Kat. II, XVI,23 298 1481 November 17

APT Kat. II, XVI,23 298 1481 November 17 17

APT Kat. II, XVI,23 299 1481 November 24 15

APT Kat. II, XVI,23 299 1481 November 24 18

APT Kat. II, XVI,23 299 1481 November 24 17

APT Kat. II, XVI,23 299 1481 November 24

APT Kat. II, XVI,23 300 1481 Dezember 1 17

APT Kat. II, XVI,23 300 1481 Dezember 1 15

APT Kat. II, XVI,23 301 1481 Dezember 8 17

APT Kat. II, XVI,23 301 1481 Dezember 8 18

APT Kat. II, XVI,23 301 1481 Dezember 8 17

APT Kat. II, XVI,23 301 1481 Dezember 8

APT Kat. II, XVI,23 302 1481 Dezember 15 21

APT Kat. II, XVI,23 302 1481 Dezember 15 16

APT Kat. II, XVI,23 302 1481 Dezember 15

APT Kat. II, XVI,23 303 1481 Dezember 22 17

APT Kat. II, XVI,23 303 1481 Dezember 22 17

APT Kat. II, XVI,23 303 1481 Dezember 22 18

APT Kat. II, XVI,23 304 1481 Dezember 29 16

APT Kat. II, XVI,23 305 1482 Januar 5 16

APT Kat. II, XVI,23 305 1482 Januar 5

APT Kat. II, XVI,23 306 1482 Januar 12 17



 tabellen der einzelwerte 275

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 306 1482 Januar 12 17

APT Kat. II, XVI,23 306 1482 Januar 12

APT Kat. II, XVI,23 307 1482 Januar 19 17

APT Kat. II, XVI,23 307 1482 Januar 19 17

APT Kat. II, XVI,23 307 1482 Januar 19

APT Kat. II, XVI,23 308 1482 Januar 26 18

APT Kat. II, XVI,23 308 1482 Januar 26 18

APT Kat. II, XVI,23 308 1482 Januar 26 17

APT Kat. II, XVI,23 308 1482 Januar 26

APT Kat. II, XVI,23 309 1482 Februar 2 16

APT Kat. II, XVI,23 309 1482 Februar 2

APT Kat. II, XVI,23 310 1482 Februar 9 17,5

APT Kat. II, XVI,23 310 1482 Februar 9 18

APT Kat. II, XVI,23 310 1482 Februar 9

APT Kat. II, XVI,23 311 1482 Februar 16 17

APT Kat. II, XVI,23 311 1482 Februar 16 17

APT Kat. II, XVI,23 311 1482 Februar 16 18

APT Kat. II, XVI,23 311 1482 Februar 16

APT Kat. II, XVI,23 312 1482 Februar 23 17

APT Kat. II, XVI,23 312 1482 Februar 23 17,5

APT Kat. II, XVI,23 334 1482 März 2 19

APT Kat. II, XVI,23 334 1482 März 2 17

APT Kat. II, XVI,23 334 1482 März 2

APT Kat. II, XVI,23 335 1482 März 9 19

APT Kat. II, XVI,23 335 1482 März 9

APT Kat. II, XVI,23 336 1482 März 16 14

APT Kat. II, XVI,23 336 1482 März 16 19

APT Kat. II, XVI,23 337 1482 März 23 15

APT Kat. II, XVI,23 337 1482 März 23 19

APT Kat. II, XVI,23 337 1482 März 23

APT Kat. II, XVI,23 338 1482 März 30 16

APT Kat. II, XVI,23 338 1482 März 30

APT Kat. II, XVI,23 339 1482 April 6 14

APT Kat. II, XVI,23 339 1482 April 6

APT Kat. II, XVI,23 340 1482 April 13 14

APT Kat. II, XVI,23 340 1482 April 13 19



276 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 341 1482 April 20 14

APT Kat. II, XVI,23 341 1482 April 20 14

APT Kat. II, XVI,23 341 1482 April 20

APT Kat. II, XVI,23 342 1482 April 27 14

APT Kat. II, XVI,23 342 1482 April 27 14

APT Kat. II, XVI,23 343 1482 Mai 4 15

APT Kat. II, XVI,23 343 1482 Mai 4 14

APT Kat. II, XVI,23 343 1482 Mai 4 14

APT Kat. II, XVI,23 344 1482 Mai 11 20

APT Kat. II, XVI,23 344 1482 Mai 11 17

APT Kat. II, XVI,23 344 1482 Mai 11 14

APT Kat. II, XVI,23 344 1482 Mai 11

APT Kat. II, XVI,23 345 1482 Mai 18 15

APT Kat. II, XVI,23 345 1482 Mai 18

APT Kat. II, XVI,23 346 1482 Mai 25 18

APT Kat. II, XVI,23 346 1482 Mai 25 16,5

APT Kat. II, XVI,23 346 1482 Mai 25

APT Kat. II, XVI,23 347 1482 Juni 1 15

APT Kat. II, XVI,23 347 1482 Juni 1 16,5

APT Kat. II, XVI,23 347 1482 Juni 1

APT Kat. II, XVI,23 348 1482 Juni 8 16

APT Kat. II, XVI,23 348 1482 Juni 8

APT Kat. II, XVI,23 349 1482 Juni 15 16

APT Kat. II, XVI,23 349 1482 Juni 15 18

APT Kat. II, XVI,23 349 1482 Juni 15

APT Kat. II, XVI,23 350 1482 Juni 22 16

APT Kat. II, XVI,23 350 1482 Juni 22 18

APT Kat. II, XVI,23 350 1482 Juni 22

APT Kat. II, XVI,23 351 1482 Juni 29 16

APT Kat. II, XVI,23 351 1482 Juni 29 16

APT Kat. II, XVI,23 351 1482 Juni 29

APT Kat. II, XVI,23 352 1482 Juli 6 16

APT Kat. II, XVI,23 352 1482 Juli 6 16

APT Kat. II, XVI,23 352 1482 Juli 6

APT Kat. II, XVI,23 353 1482 Juli 13 16

APT Kat. II, XVI,23 353 1482 Juli 13 18



 tabellen der einzelwerte 277

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 353 1482 Juli 13

APT Kat. II, XVI,23 354 1482 Juli 20 18

APT Kat. II, XVI,23 354 1482 Juli 20 17

APT Kat. II, XVI,23 354 1482 Juli 20 14

APT Kat. II, XVI,23 354 1482 Juli 20 14

APT Kat. II, XVI,23 355 1482 Juli 27 15

APT Kat. II, XVI,23 355 1482 Juli 27

APT Kat. II, XVI,23 356 1482 August 3 7,5

APT Kat. II, XVI,23 356 1482 August 3

APT Kat. II, XVI,23 356 1482 August 3 14

APT Kat. II, XVI,23 357 1482 August 10 14

APT Kat. II, XVI,23 357 1482 August 10 14

APT Kat. II, XVI,23 357 1482 August 10

APT Kat. II, XVI,23 358 1482 August 17 15

APT Kat. II, XVI,23 358 1482 August 17

APT Kat. II, XVI,23 358 1482 August 17 14

APT Kat. II, XVI,23 359 1482 August 24 14

APT Kat. II, XVI,23 359 1482 August 24 8

APT Kat. II, XVI,23 359 1482 August 24 15

APT Kat. II, XVI,23 360 1482 August 31 14

APT Kat. II, XVI,23 360 1482 August 31 11

APT Kat. II, XVI,23 360 1482 August 31

APT Kat. II, XVI,23 361 1482 September 7 11

APT Kat. II, XVI,23 361 1482 September 7 15

APT Kat. II, XVI,23 361 1482 September 7

APT Kat. II, XVI,23 362 1482 September 14 11

APT Kat. II, XVI,23 362 1482 September 14 10

APT Kat. II, XVI,23 362 1482 September 14

APT Kat. II, XVI,23 363 1482 September 21 15

APT Kat. II, XVI,23 364 1482 September 28 10,5

APT Kat. II, XVI,23 365 1482 Oktober 5 12

APT Kat. II, XVI,23 366 1482 Oktober 12 15

APT Kat. II, XVI,23 366 1482 Oktober 12 10

APT Kat. II, XVI,23 367 1482 Oktober 19 10,5

APT Kat. II, XVI,23 368 1482 Oktober 26 15

APT Kat. II, XVI,23 368 1482 Oktober 26 11



278 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 369 1482 November 2 10

APT Kat. II, XVI,23 369 1482 November 2

APT Kat. II, XVI,23 370 1482 November 9 10

APT Kat. II, XVI,23 371 1482 November 16 15

APT Kat. II, XVI,23 371 1482 November 16

APT Kat. II, XVI,23 372 1482 November 23 15

APT Kat. II, XVI,23 372 1482 November 23

APT Kat. II, XVI,23 373 1482 November 30 15

APT Kat. II, XVI,23 373 1482 November 30 10

APT Kat. II, XVI,23 373 1482 November 30

APT Kat. II, XVI,23 374 1482 Dezember 7 15

APT Kat. II, XVI,23 374 1482 Dezember 7 15

APT Kat. II, XVI,23 375 1482 Dezember 14 10

APT Kat. II, XVI,23 375 1482 Dezember 14 15

APT Kat. II, XVI,23 375 1482 Dezember 14

APT Kat. II, XVI,23 376 1482 Dezember 21 15

APT Kat. II, XVI,23 376 1482 Dezember 21 16

APT Kat. II, XVI,23 376 1482 Dezember 21 8

APT Kat. II, XVI,23 376 1482 Dezember 21

APT Kat. II, XVI,23 377 1482 Dezember 28 16

APT Kat. II, XVI,23 377 1482 Dezember 28 15

APT Kat. II, XVI,23 378 1483 Januar 4 16

APT Kat. II, XVI,23 378 1483 Januar 4 18

APT Kat. II, XVI,23 379 1483 Januar 11 16

APT Kat. II, XVI,23 379 1483 Januar 11 15

APT Kat. II, XVI,23 379 1483 Januar 11 10

APT Kat. II, XVI,23 379 1483 Januar 11

APT Kat. II, XVI,23 380 1483 Januar 18 18

APT Kat. II, XVI,23 380 1483 Januar 18 10

APT Kat. II, XVI,23 380 1483 Januar 18

APT Kat. II, XVI,23 381 1483 Januar 25 17

APT Kat. II, XVI,23 381 1483 Januar 25 18

APT Kat. II, XVI,23 381 1483 Januar 25 16

APT Kat. II, XVI,23 381 1483 Januar 25 10

APT Kat. II, XVI,23 382 1483 Februar 1 10

APT Kat. II, XVI,23 383 1483 Februar 2 15



 tabellen der einzelwerte 279

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,23 383 1483 Februar 2 10

APT Kat. II, XVI,23 429 1484 Februar 28 14

APT Kat. II, XVI,23 429 1484 Februar 28 13,5

APT Kat. II, XVI,23 429 1484 März 13 9

APT Kat. II, XVI,23 429 1484 März 13 9

APT Kat. II, XVI,23 430 1484 März 20 9

APT Kat. II, XVI,23 430 1484 März 20 8

APT Kat. II, XVI,23 431 1484 April 24 25

APT Kat. II, XVI,23 431 1484 April 24 8

APT Kat. II, XVI,23 432 1484 Mai 1 12,5

APT Kat. II, XVI,23 432 1484 Mai 1

APT Kat. II, XVI,23 432 1484 Mai 8 7,5

APT Kat. II, XVI,23 432 1484 Mai 8 7,5

APT Kat. II, XVI,25 57 1487 Februar 24 9

APT Kat. II, XVI,25 57 1487 Februar 24 9

APT Kat. II, XVI,25 55 1487 März 3 9

APT Kat. II, XVI,25 55 1487 März 3 9

APT Kat. II, XVI,25 53 1487 März 10 10

APT Kat. II, XVI,25 53 1487 März 10 9

APT Kat. II, XVI,25 53 1487 März 10

APT Kat. II, XVI,25 51 1487 März 17 9

APT Kat. II, XVI,25 51 1487 März 17 9

APT Kat. II, XVI,25 49 1487 März 24 10

APT Kat. II, XVI,25 49 1487 März 24 10

APT Kat. II, XVI,25 49 1487 März 24

APT Kat. II, XVI,25 49 1487 März 24 15

APT Kat. II, XVI,25 47 1487 März 31 9

APT Kat. II, XVI,25 47 1487 März 31

APT Kat. II, XVI,25 45 1487 April 7 10

APT Kat. II, XVI,25 45 1487 April 7 9

APT Kat. II, XVI,25 43 1487 April 14 10

APT Kat. II, XVI,25 43 1487 April 14 9

APT Kat. II, XVI,25 41 1487 April 21 10

APT Kat. II, XVI,25 41 1487 April 21 9

APT Kat. II, XVI,25 39 1487 April 28 10

APT Kat. II, XVI,25 39 1487 April 28 9



280 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 39 1487 April 28

APT Kat. II, XVI,25 37 1487 Mai 5 15

APT Kat. II, XVI,25 37 1487 Mai 5

APT Kat. II, XVI,25 35 1487 Mai 12 9,5

APT Kat. II, XVI,25 35 1487 Mai 12 9

APT Kat. II, XVI,25 33 1487 Mai 19 9,5

APT Kat. II, XVI,25 33 1487 Mai 19 9,5

APT Kat. II, XVI,25 33 1487 Mai 19

APT Kat. II, XVI,25 31 1487 Mai 26 9

APT Kat. II, XVI,25 31 1487 Mai 26

APT Kat. II, XVI,25 95 1487 Juni 2 9

APT Kat. II, XVI,25 93 1487 Juni 9 15

APT Kat. II, XVI,25 93 1487 Juni 9

APT Kat. II, XVI,25 91 1487 Juni 16 8

APT Kat. II, XVI,25 89 1487 Juni 23 9,5

APT Kat. II, XVI,25 89 1487 Juni 23

APT Kat. II, XVI,25 87 1487 Juni 30 9,5

APT Kat. II, XVI,25 87 1487 Juni 30

APT Kat. II, XVI,25 109 1487 Juli 7 10

APT Kat. II, XVI,25 109 1487 Juli 7

APT Kat. II, XVI,25 85 1487 Juli 14 9

APT Kat. II, XVI,25 83 1487 Juli 21 15

APT Kat. II, XVI,25 81 1487 Juli 28 15

APT Kat. II, XVI,25 79 1487 August 4 9

APT Kat. II, XVI,25 77 1487 August 11 15

APT Kat. II, XVI,25 77 1487 August 11

APT Kat. II, XVI,25 77 1487 August 11 9

APT Kat. II, XVI,25 75 1487 August 18 9

APT Kat. II, XVI,25 73 1487 August 25 15

APT Kat. II, XVI,25 73 1487 August 25 8

APT Kat. II, XVI,25 71 1487 September 1 9

APT Kat. II, XVI,25 69 1487 September 8 9

APT Kat. II, XVI,25 67 1487 September 15 15

APT Kat. II, XVI,25 65 1487 September 22 9

APT Kat. II, XVI,25 63 1487 September 29 9

APT Kat. II, XVI,25 63 1487 September 29 15



 tabellen der einzelwerte 281

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 61 1487 Oktober 6 9

APT Kat. II, XVI,25 135 1487 Oktober 13 9

APT Kat. II, XVI,25 133 1487 Oktober 20 9

APT Kat. II, XVI,25 131 1487 Oktober 27 9

APT Kat. II, XVI,25 129 1487 November 3 8

APT Kat. II, XVI,25 127 1487 November 10 9

APT Kat. II, XVI,25 125 1487 November 17 9

APT Kat. II, XVI,25 125 1487 November 17 14

APT Kat. II, XVI,25 123 1487 November 24 14

APT Kat. II, XVI,25 123 1487 November 24 9

APT Kat. II, XVI,25 121 1487 Dezember 15 9

APT Kat. II, XVI,25 101 1487 Dezember 8 9

APT Kat. II, XVI,25 99 1487 Dezember 15 9

APT Kat. II, XVI,25 111 1487 Dezember 22 9

APT Kat. II, XVI,25 113 1487 Dezember 29 9

APT Kat. II, XVI,25 115 1488 Januar 5 9

APT Kat. II, XVI,25 117 1488 Januar 12 9

APT Kat. II, XVI,25 107 1488 Januar 19 8

APT Kat. II, XVI,25 59 1488 Januar 26 9

APT Kat. II, XVI,25 97 1488 Februar 2 9

APT Kat. II, XVI,25 103 1488 Februar 9 9

APT Kat. II, XVI,25 105 1488 Februar 16 9

APT Kat. II, XVI,25 225 1492 September 1 12

APT Kat. II, XVI,25 226 1492 September 8 12

APT Kat. II, XVI,25 226 1492 September 8 16

APT Kat. II, XVI,25 227 1492 September 15 12

APT Kat. II, XVI,25 227 1492 September 15 22

APT Kat. II, XVI,25 228 1492 September 22 12

APT Kat. II, XVI,25 228 1492 September 22 22

APT Kat. II, XVI,25 229 1492 September 29 12

APT Kat. II, XVI,25 229 1492 September 29 22

APT Kat. II, XVI,25 230 1492 Oktober 6 13

APT Kat. II, XVI,25 231 1492 Oktober 13 13,5

APT Kat. II, XVI,25 232 1492 Oktober 20 13,5

APT Kat. II, XVI,25 233 1492 Oktober 27 13,5

APT Kat. II, XVI,25 233 1492 Oktober 27 22



282 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 234 1492 November 3 13,5

APT Kat. II, XVI,25 235 1492 November 10 15

APT Kat. II, XVI,25 235 1492 November 10 22

APT Kat. II, XVI,25 236 1492 November 17 18

APT Kat. II, XVI,25 237 1492 November 24 18

APT Kat. II, XVI,25 238 1492 Dezember 1 18

APT Kat. II, XVI,25 238 1492 Dezember 1

APT Kat. II, XVI,25 239 1492 Dezember 8 15

APT Kat. II, XVI,25 240 1492 Dezember 15 15

APT Kat. II, XVI,25 240 1492 Dezember 15 18

APT Kat. II, XVI,25 241 1492 Dezember 22 15

APT Kat. II, XVI,25 241 1492 Dezember 22 18

APT Kat. II, XVI,25 242 1492 Dezember 29 17

APT Kat. II, XVI,25 242 1492 Dezember 29 16

APT Kat. II, XVI,25 245 1493 Januar 5 17

APT Kat. II, XVI,25 245 1493 Januar 5 16

APT Kat. II, XVI,25 246 1493 Januar 12 17

APT Kat. II, XVI,25 246 1493 Januar 12 17

APT Kat. II, XVI,25 247 1493 Januar 19 17

APT Kat. II, XVI,25 247 1493 Januar 19 17

APT Kat. II, XVI,25 248 1493 Januar 26 24

APT Kat. II, XVI,25 248 1493 Januar 26 18

APT Kat. II, XVI,25 249 1493 Februar 2 24

APT Kat. II, XVI,25 249 1493 Februar 2 17

APT Kat. II, XVI,25 250 1493 Februar 9 17

APT Kat. II, XVI,25 250 1493 Februar 9 18

APT Kat. II, XVI,25 251 1493 Februar 16 24

APT Kat. II, XVI,25 252 1493 Februar 23 18

APT Kat. II, XVI,25 252 1493 Februar 23

APT Kat. II, XVI,25 272 1493 März 23 18

APT Kat. II, XVI,25 273 1493 März 30 18

APT Kat. II, XVI,25 274 1493 April 6 18

APT Kat. II, XVI,25 276 1493 April 6 24

APT Kat. II, XVI,25 276 1493 April 6 18

APT Kat. II, XVI,25 277 1493 April 13 18

APT Kat. II, XVI,25 277 1493 April 13 18



 tabellen der einzelwerte 283

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 277 1493 April 13

APT Kat. II, XVI,25 275 1493 April 20 18

APT Kat. II, XVI,25 275 1493 April 20 17

APT Kat. II, XVI,25 279 1493 Mai 11 18

APT Kat. II, XVI,25 279 1493 Mai 11 18

APT Kat. II, XVI,25 280 1493 Mai 18 24

APT Kat. II, XVI,25 282 1493 Mai 18 18

APT Kat. II, XVI,25 281 1493 Mai 25 18

APT Kat. II, XVI,25 281 1493 Mai 25 18

APT Kat. II, XVI,25 281 1493 Mai 25

APT Kat. II, XVI,25 283 1493 Mai 25 18

APT Kat. II, XVI,25 284 1493 Juni 1 20

APT Kat. II, XVI,25 285 1493 Juni 8 20

APT Kat. II, XVI,25 286 1493 Juni 29 18

APT Kat. II, XVI,25 287 1493 Juli 6 24

APT Kat. II, XVI,25 288 1493 Juli 20 24

APT Kat. II, XVI,25 289 1493 Juli 27 19

APT Kat. II, XVI,25 290 1493 August 10 24

APT Kat. II, XVI,25 278 1493 September 14 18

APT Kat. II, XVI,25 278 1493 September 14

APT Kat. II, XVI,25 290 1493 Oktober 19 16

APT Kat. II, XVI,25 290 1493 Oktober 19 20

APT Kat. II, XVI,25 291 1493 November 2 28

APT Kat. II, XVI,25 291 1493 November 2 12

APT Kat. II, XVI,25 291 1493 November 23 18

APT Kat. II, XVI,25 292 1493 November 30 28

APT Kat. II, XVI,25 293 1493 Dezember 7 12

APT Kat. II, XVI,25 294 1493 Dezember 21 28

APT Kat. II, XVI,25 294 1493 Dezember 21 18

APT Kat. II, XVI,25 294 1493 Dezember 21 13

APT Kat. II, XVI,25 295 1493 Dezember 28 18

APT Kat. II, XVI,25 295 1494 Januar 4 28

APT Kat. II, XVI,25 295 1494 Januar 4 18

APT Kat. II, XVI,25 296 1494 Januar 11 18

APT Kat. II, XVI,25 297 1494 Januar 18 28

APT Kat. II, XVI,25 297 1494 Januar 18 28



284 preise

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 297 1494 Januar 18 13

APT Kat. II, XVI,25 298 1494 Januar 25 18

APT Kat. II, XVI,25 298 1494 Januar 25 33

APT Kat. II, XVI,25 300 1494 Februar 15 28

APT Kat. II, XVI,25 300 1494 Februar 15 16

APT Kat. II, XVI,25 302 1494 Februar 22 16

APT Kat. II, XVI,25 302 1494 Februar 22 28

APT Kat. II, XVI,25 302 1494 Februar 22 13

APT Kat. II, XVI,25 302 1494 Februar 22 13

APT Kat. II, XVI,25 302 1494 Februar 22 30

APT Kat. II, XVI,25 331 1494 Februar 22 10

APT Kat. II, XVI,25 332 1494 März 1 10

APT Kat. II, XVI,25 332 1494 März 1 9

APT Kat. II, XVI,25 333 1494 März 8 8,5

APT Kat. II, XVI,25 333 1494 M ärz 15 10

APT Kat. II, XVI,25 334 1494 März 22 9

APT Kat. II, XVI,25 334 1494 März 22 8

APT Kat. II, XVI,25 334 1494 März 22

APT Kat. II, XVI,25 335 1494 März 29 10

APT Kat. II, XVI,25 335 1494 März 29 13

APT Kat. II, XVI,25 336 1494 April 5 10

APT Kat. II, XVI,25 336 1494 April 5 8

APT Kat. II, XVI,25 336 1494 April 5 8

APT Kat. II, XVI,25 336 1494 April 5 10

APT Kat. II, XVI,25 336 1494 April 12 15

APT Kat. II, XVI,25 336 1494 April 12 14

APT Kat. II, XVI,25 339 1494 April 19 10

APT Kat. II, XVI,25 339 1494 April 19 8

APT Kat. II, XVI,25 340 1494 April 26 10

APT Kat. II, XVI,25 340 1494 April 26 28

APT Kat. II, XVI,25 340 1494 April 26 10

APT Kat. II, XVI,25 341 1494 Mai 3 7,5

APT Kat. II, XVI,25 341 1494 Mai 3 9,5

APT Kat. II, XVI,25 341 1494 Mai 3 11

APT Kat. II, XVI,25 341 1494 Mai 3 14

APT Kat. II, XVI,25 342 1494 Mai 10 10



 tabellen der einzelwerte 285

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 342 1494 Mai 10 14

APT Kat. II, XVI,25 342 1494 Mai 10 10

APT Kat. II, XVI,25 343 1494 Mai 17 10

APT Kat. II, XVI,25 343 1494 Mai 17 14

APT Kat. II, XVI,25 343 1494 Mai 17 8

APT Kat. II, XVI,25 343 1494 Mai 24 8

APT Kat. II, XVI,25 343 1494 Mai 24 10

APT Kat. II, XVI,25 347 1494 Juli 5 15

APT Kat. II, XVI,25 347 1494 Juli 5 21

APT Kat. II, XVI,25 348 1494 Juli 19 21

APT Kat. II, XVI,25 348 1494 Juli 19 15

APT Kat. II, XVI,25 348 1494 Juli 19

APT Kat. II, XVI,25 349 1494 August 2 15

APT Kat. II, XVI,25 349 1494 August 2 21

APT Kat. II, XVI,25 349 1494 August 9 22

APT Kat. II, XVI,25 349 1494 August 9 15

APT Kat. II, XVI,25 350 1494 August 16 15

APT Kat. II, XVI,25 350 1494 August 16 16

APT Kat. II, XVI,25 351 1494 September 6 15

APT Kat. II, XVI,25 351 1494 September 6 21

APT Kat. II, XVI,25 352 1494 September 27 14

APT Kat. II, XVI,25 352 1494 September 27 20

APT Kat. II, XVI,25 352 1494 Oktober 4 13

APT Kat. II, XVI,25 353 1494 November 1 12

APT Kat. II, XVI,25 354 1494 November 8 12

APT Kat. II, XVI,25 354 1494 November 8 12

APT Kat. II, XVI,25 354 1494 November 22 8

APT Kat. II, XVI,25 354 1494 November 22 12

APT Kat. II, XVI,25 358 1495 Februar 7 9

APT Kat. II, XVI,25 360 1495 März 7 26

APT Kat. II, XVI,25 360 1495 März 7 25

APT Kat. II, XVI,25 360 1495 März 7 9

APT Kat. II, XVI,25 360 1495 März 7 9

APT Kat. II, XVI,25 419 1495 7

APT Kat. II, XVI,25 419 1495 7,5

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 8
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 8

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 7

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 8

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 8

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 7

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 7

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 8

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 7

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 7

APT Kat. II, XVI,28 7r 1496 10

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 7,5

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 7,67

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 7

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 10

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 8

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 7,5

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 7,5

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 8

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 8,5

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 9

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 7

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 10,25

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 9

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 8

APT Kat. II, XVI,28 7v 1496 10

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 8,5

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 8,5

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 9

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 10

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 9

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 13

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 8,5

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 8,5

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 8,5

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 10

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 8,5



 tabellen der einzelwerte 287

Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,28 8r 1496 10

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,5

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 11

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,5

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,5

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 194 1497 10,25

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 10

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 8

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 8

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 195 1497 9,13

APT Kat. II, XVI,25 196 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 196 1497 9,83

APT Kat. II, XVI,25 196 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 196 1497 8

APT Kat. II, XVI,25 196 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 13,5

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 13,5

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 13,5

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 13,5

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 13,5

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 13,23

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 197 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 198 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 198 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 198 1497 9,18

APT Kat. II, XVI,25 198 1497 8,5

APT Kat. II, XVI,25 198 1497 9

APT Kat. II, XVI,25 198 1497 14

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,33
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,33

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9

APT Kat. II, XVI,25 436 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 8,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,25

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,33

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,33

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,33

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 10

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 10

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 10

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 437 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 14
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 13,5

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 14

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 14

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 13

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 15

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 15

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 15

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 15

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 15

APT Kat. II, XVI,25 438 1498 15

APT Kat. II, XVI,25 439 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 439 1498 9,33

APT Kat. II, XVI,25 439 1498 9,33

APT Kat. II, XVI,25 439 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 439 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 439 1498 9

APT Kat. II, XVI,25 439 1498 9,5

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 9,96

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 10,5

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 499 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 498 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 498 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 498 1499 16
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Archiv Band Seite/ 
Blatt

Jahr Tag Roggen  
[sol./scl.]

 Weizen  
[sol./scl.]

Gerste  
[sol./scl.]

Hafer  
[sol./scl.]

Mehl  
[sol./scl.]

Malz  
[sol./scl.]

Weizen- 
malz   

[sol./scl.]

Gersten- 
malz   

[sol./scl.]

APT Kat. II, XVI,25 498 1499 16

APT Kat. II, XVI,25 498 1499 17

APT Kat. II, XVI,25 498 1499 16

APT Kat. II, XVI,25 498 1499 16

APT Kat. II, XVI,25 497 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 497 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 497 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 497 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 497 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 497 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 497 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 10

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 10,5

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 496 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 495 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 495 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 495 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 495 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 494 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 494 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 494 1499 11

APT Kat. II, XVI,25 493 1499 11
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Tabelle 5.2: Mühlenrechnungen: Ankauf Hafer
Archiv Band Seite Jahr Preis Hafer

APT Kat. II, XVI, 10 1 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 1 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 1 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 2 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 2 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 2 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 3 1415 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 4 1415 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 4 1415 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 4 1415 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 4 1415 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 4 1415 7,33

APT Kat. II, XVI, 10 2 1415 8,75

APT Kat. II, XVI, 10 1 1415 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 1 1415 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 1 1415 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 1 1415 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 2 1415 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 68 1441 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 83 1442 3,75

APT Kat. II, XVI, 10 78 1445 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 86 1446 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 86 1446 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 86 1446 6,00
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Archiv Band Seite Jahr Preis Hafer

APT Kat. II, XVI, 10 86 1446 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 86 1446 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 86 1446 8,50

APT Kat. II, XVI, 10 102 1447 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 102 1447 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 102 1447 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 102 1447 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 123 1449 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 123 1449 3,33

APT Kat. II, XVI, 10 143 1451 3,00

APT Kat. II, XVI, 10 143 1451 3,00

APT Kat. II, XVI, 10 143 1451 3,00

APT Kat. II, XVI, 10 174 1454 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 176 1454 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 174 1454 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 176 1454 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 176 1454 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 176 1454 10,00

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 3,83

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 4,17

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 221 1456 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 4,67

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 6,00
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Archiv Band Seite Jahr Preis Hafer

APT Kat. II, XVI, 10 220 1456 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 221 1456 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 221 1456 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 222 1456 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 223 1456 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 221 1456 6,17

APT Kat. II, XVI, 10 221 1456 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 223 1456 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 4,67

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 4,17

APT Kat. II, XVI, 10 238 1457 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 239 1457 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 239 1457 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 240 1457 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 240 1457 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 239 1457 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 240 1457 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 241 1457 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 241 1457 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 241 1457 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 241 1457 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 8,00
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Archiv Band Seite Jahr Preis Hafer

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 237 1457 9,50

APT Kat. II, XVI, 10 257 1458 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 257 1458 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 258 1458 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 258 1458 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 259 1458 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 260 1458 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 260 1458 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 260 1458 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 257 1458 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 257 1458 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 257 1458 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 258 1458 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 259 1458 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 257 1458 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 257 1458 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 258 1458 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 255 1458 6,17

APT Kat. II, XVI, 10 256 1458 6,17

APT Kat. II, XVI, 10 256 1458 6,17

APT Kat. II, XVI, 10 255 1458 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 256 1458 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 256 1458 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 255 1458 6,67

APT Kat. II, XVI, 10 255 1458 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 255 1458 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 255 1458 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 256 1458 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 258 1458 7,50

APT Kat. II, XVI, 10 256 1458 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 256 1458 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 255 1458 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 284 1459 4,00



296 preise

Archiv Band Seite Jahr Preis Hafer

APT Kat. II, XVI, 10 284 1459 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 4,17

APT Kat. II, XVI, 10 284 1459 4,17

APT Kat. II, XVI, 10 284 1459 4,33

APT Kat. II, XVI, 10 282 1459 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 284 1459 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 284 1459 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 4,67

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 282 1459 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 283 1459 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 284 1459 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 285 1459 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 280 1459 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 280 1459 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 279 1459 5,83

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 5,83

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 280 1459 6,67

APT Kat. II, XVI, 10 281 1459 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 279 1459 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 279 1459 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 280 1459 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 280 1459 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 279 1459 6,67

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 4,67
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APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 4,67

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 302 1460 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 5,67

APT Kat. II, XVI, 10 302 1460 5,67

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 5,75

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 302 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 302 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 299 1460 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,17

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 301 1460 6,33
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APT Kat. II, XVI, 10 302 1460 6,33

APT Kat. II, XVI, 10 300 1460 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 337 1462 3,67

APT Kat. II, XVI, 10 337 1462 3,86

APT Kat. II, XVI, 10 337 1462 3,83

APT Kat. II, XVI, 10 323 1462 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 323 1462 5,67

APT Kat. II, XVI, 10 323 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 323 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 337 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 337 1462 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 322 1462 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 322 1462 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 322 1462 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 322 1462 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 322 1462 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 322 1462 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 323 1462 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 323 1462 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 325 1462 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 5,67

APT Kat. II, XVI, 10 323 1462 5,67

APT Kat. II, XVI, 10 324 1462 5,67

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 5,83

APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 5,83

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 322 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 326 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 326 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 6,00
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APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 337 1462 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 334 1462 6,17

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 321 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 321 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 325 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 320 1462 6,67

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 6,83

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 6,83

APT Kat. II, XVI, 10 318 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 320 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 320 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 320 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 320 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 320 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 321 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 321 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 321 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 333 1462 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 319 1462 7,17

APT Kat. II, XVI, 10 319 1462 7,17

APT Kat. II, XVI, 10 319 1462 6,83

APT Kat. II, XVI, 10 319 1462 7,50

APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 8,17

APT Kat. II, XVI, 10 319 1462 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 8,50

APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 9,00
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APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 335 1462 10,00

APT Kat. II, XVI, 10 336 1462 10,00

APT Kat. II, XVI, 10 351 1463 3,00

APT Kat. II, XVI, 10 349 1463 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 349 1463 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 349 1463 3,50

APT Kat. II, XVI, 10 350 1463 3,50

APT Kat. II, XVI, 10 350 1463 3,50

APT Kat. II, XVI, 10 351 1463 3,67

APT Kat. II, XVI, 10 352 1463 3,67

APT Kat. II, XVI, 10 352 1463 3,83

APT Kat. II, XVI, 10 351 1463 3,83

APT Kat. II, XVI, 10 352 1463 3,83

APT Kat. II, XVI, 10 349 1463 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 349 1463 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 352 1463 3,00

APT Kat. II, XVI, 10 352 1463 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 352 1463 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 349 1463 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 349 1463 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 350 1463 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 364 1464 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 364 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 364 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 365 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 365 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 366 1464 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 365 1464 5,17

APT Kat. II, XVI, 10 365 1464 5,33

APT Kat. II, XVI, 10 364 1464 5,50



 tabellen der einzelwerte 301

Archiv Band Seite Jahr Preis Hafer

APT Kat. II, XVI, 10 365 1464 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 364 1464 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 365 1464 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 366 1464 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 366 1464 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 363 1464 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 364 1464 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 415 1468 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 424 1468 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 424 1468 4,50

APT Kat. II, XVI, 10 424 1468 5,00

APT Kat. II, XVI, 10 415 1468 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 424 1468 5,50

APT Kat. II, XVI, 10 415 1468 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 424 1468 6,00

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 6,50

APT Kat. II, XVI, 10 424 1468 6,67

APT Kat. II, XVI, 10 415 1468 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 415 1468 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 416 1468 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 424 1468 7,00

APT Kat. II, XVI, 10 415 1468 7,50

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 7,50

APT Kat. II, XVI, 10 415 1468 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 8,00

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 9,00

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 9,50
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APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 10,00

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 10,00

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 10,00

APT Kat. II, XVI, 10 423 1468 10,00

APT Kat. II, XVI, 10 448 1469 3,35

APT Kat. II, XVI, 10 447 1469 3,50

APT Kat. II, XVI, 10 448 1469 3,50

APT Kat. II, XVI, 10 448 1469 3,50

APT Kat. II, XVI, 10 448 1469 3,83

APT Kat. II, XVI, 10 447 1469 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 447 1469 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 448 1469 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 448 1469 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 448 1469 4,00

APT Kat. II, XVI, 10 447 1469 5,50

APT Kat. II,XVI,23 237 1481 4,00

APT Kat. II,XVI,23 237 1481 4,08

APT Kat. II,XVI,23 237 1481 4,08

APT Kat. II,XVI,23 237 1481 4,17

APT Kat. II,XVI,23 237 1481 4,17

APT Kat. II,XVI,23 237 1481 4,17

APT Kat. II,XVI,23 237 1481 4,17

APT Kat. II,XVI,23 238 1481 4,17

APT Kat. II,XVI,23 238 1481 5,17

APT Kat. II,XVI,23 238 1481 5,50

APT Kat. II,XVI,23 238 1481 7,00

APT Kat. II,XVI,23 238 1481 7,08

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 7,50

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 7,50

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 6,00

APT Kat. II,XVI,23 240 1481 8,50

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 9,00

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 9,50

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 10,00

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 10,00

APT Kat. II,XVI,23 240 1481 10,00

APT Kat. II,XVI,23 239 1481 12,00
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[sol./scl.]

GStA PK OF 200b I 52r 1423 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 52r 1423 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 52v 1423 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 52v 1423 Lichtmess 1,47

GStA PK OF 200b I 52v 1423 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 53ar 1423 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 53av 1423 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 53r 1423 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 54r 1423 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 55r 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,53

GStA PK OF 200b I 55r 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,45

GStA PK OF 200b I 55r 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 55r 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 55v 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 55v 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 56r 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 57r 1424 Martini–1425 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 58v 1425 Martini–1426 Lichtmess 2,00

GStA PK OF 200b I 58v 1425 Martini–1426 Lichtmess 2,00

GStA PK OF 200b I 59r 1425 Martini–1426 Lichtmess 2,00

GStA PK OF 200b I 59v 1425 Martini–1426 Lichtmess 1,90

GStA PK OF 200b I 59v 1425 Martini–1426 Lichtmess 2,00

GStA PK OF 200b I 59v 1425 Martini–1426 Lichtmess 1,86

GStA PK OF 200b I 59v 1425 Martini–1426 Lichtmess 1,98

GStA PK OF 200b I 59v 1425 Martini–1426 Lichtmess 2,00

GStA PK OF 200b I 60r 1425 Martini–1426 Lichtmess 2,00

GStA PK OF 200b I 60r 1425 Martini–1426 Lichtmess 2,00

GStA PK OF 200b I 60r 1425 Martini–1426 Lichtmess 1,99

GStA PK OF 200b I 62r 1426 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 62r 1426 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 62v 1426 Martini 1,52

GStA PK OF 200b I 63r 1426 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 63r 1426 Martini 1,57

GStA PK OF 200b I 63r 1426 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 63r 1426 Martini 1,50
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GStA PK OF 200b I 63v 1426 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 63v 1426 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 25v 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 25v 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 25v 1427 Martini? 1,63

GStA PK OF 200b I 25v 1427 Martini? 1,52

GStA PK OF 200b I 25v 1427 Martini? 1,65

GStA PK OF 200b I 25v 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 25v 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 26r 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 26r 1427 Martini? 1,51

GStA PK OF 200b I 26r 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 26r 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 26r 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 26r 1427 Martini? 1,50

GStA PK OF 200b I 26v 1427 Martini? 0,75

GStA PK OF 200b I 26v 1428 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 26v 1428 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 28r 1428 Lichtmess 1,33

GStA PK OF 200b I 28r 1428 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 28r 1428 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 31v 1429 Lichtmess 1,53

GStA PK OF 200b I 31v 1429 Lichtmess 1,49

GStA PK OF 200b I 31v 1429 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 31v 1429 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 31v 1429 Lichtmess 1,67

GStA PK OF 200b I 32r 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 32v 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 32v 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 32v 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 32v 1429 Martini 1,66

GStA PK OF 200b I 33r 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 33r 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 33r 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 33v 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 33v 1429 Martini 1,67
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GStA PK OF 200b I 33v 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 33v 1429 Martini 1,66

GStA PK OF 200b I 33v 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 34r 1429 Martini 1,67

GStA PK OF 200b I 34r 1429 Martini 1,66

GStA PK OF 200b I 35v 1430 Lichtmess 1,66

GStA PK OF 200b I 35v 1430 Lichtmess 1,66

GStA PK OF 200b I 35v 1430 Lichtmess 1,66

GStA PK OF 200b I 36r 1430 Lichtmess 1,67

GStA PK OF 200b I 36r 1430 Lichtmess 1,67

GStA PK OF 200b I 36r 1430 Lichtmess 1,67

GStA PK OF 200b I 36v 1430 Lichtmess 1,67

GStA PK OF 200b I 36v 1430 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 36v 1430 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 36v 1430 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 36v 1430 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 36v 1430 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 73r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 73r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 73r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 73v 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 73v 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 73v 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 73v 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 74r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 74r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 74r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 74r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 74r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 74r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 81r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 81r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 81r 1430 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 75r 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 75r 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 75r 1431 Lichtmess 1,50
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GStA PK OF 200b I 75r 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 75r 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 75v 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 75v 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 76r 1431 Lichtmess 1,53

GStA PK OF 200b I 76r 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 76v 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 76v 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 76v 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 76v 1431 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b I 78v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79r 1431 Martini 1,45

GStA PK OF 200b I 79r 1431 Martini 2,18

GStA PK OF 200b I 79r 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79r 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79r 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79r 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79r 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 79v 1431 Martini 1,50

GStA PK OF 200b I 94r 1432 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 97v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 97v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 97v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 97v 1433 Martini 2,95

GStA PK OF 200b I 97v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 97v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 97v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 98r 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 98r 1433 Martini 2,82

GStA PK OF 200b I 98r 1433 Martini 3,00
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GStA PK OF 200b I 98r 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 98r 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 98r 1433 Martini 2,96

GStA PK OF 200b I 98r 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 98v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 98v 1433 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 99r 1434 Lichtmess 3,00

GStA PK OF 200b I 99v 1434 Lichtmess 3,00

GStA PK OF 200b I 99v 1434 Lichtmess 3,00

GStA PK OF 200b I 99v 1434 Lichtmess 3,00

GStA PK OF 200b I 99v 1434 Lichtmess 3,14

GStA PK OF 200b I 100r 1434 Lichtmess 2,46

GStA PK OF 200b I 100r 1434 Lichtmess 3,00

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 101v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 102r 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 102r 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 102r 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 102r 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 102r 1434 Martini 2,40

GStA PK OF 200b I 102r 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 102r 1434 Martini 2,76

GStA PK OF 200b I 102v 1434 Martini 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50
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Archiv Band Seite/Blatt Jahr Tag/Termin Preis Hafer 
[sol./scl.]

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108r 1434 Martini? 2,50

GStA PK OF 200b I 108v 1434 Martini? 2,96

GStA PK OF 200b I 103r 1435 Lichtmess 2,44

GStA PK OF 200b I 103r 1435 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b I 103r 1435 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b I 103r 1435 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b I 103r 1435 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b I 104v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 104v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 104v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 104v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109r 1435 Martini 1,72

GStA PK OF 200b I 109r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 109v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110r 1435 Martini 1,68

GStA PK OF 200b I 110r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110r 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110v 1435 Martini 1,82

GStA PK OF 200b I 110v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110v 1435 Martini 1,75
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GStA PK OF 200b I 110v 1435 Martini 1,75

GStA PK OF 200b I 110v 1435 Martini 1,24

GStA PK OF 200b I 106r 1436 Lichtmess 2,04

GStA PK OF 200b I 106r 1436 Lichtmess 1,76

GStA PK OF 200b I 106r 1436 Lichtmess 1,75

GStA PK OF 200b I 106r 1436 Lichtmess 1,74

GStA PK OF 200b I 106r 1436 Lichtmess 1,75

GStA PK OF 200b I 106r 1436 Lichtmess 1,75

GStA PK OF 200b I 106v 1436 Lichtmess 1,60

GStA PK OF 200b I 120r 1438 Martini 3,20

GStA PK OF 200b I 120v 1438 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 120v 1438 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 120v 1438 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 121r 1438 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 121r 1438 Martini 3,00

GStA PK OF 200b I 166r 1445 Martini 2,25

GStA PK OF 200b I 166r 1445 Martini 2,25

GStA PK OF 200b I 166r 1445 Martini 2,25

GStA PK OF 200b I 167v 1445 Martini 2,33

GStA PK OF 200b I 167v 1445 Martini 2,25

GStA PK OF 200b I 168v 1445 Martini 2,04

GStA PK OF 200b I 169r 1445 Martini 2,25

GStA PK OF 200b I 169r 1445 Martini 2,27

GStA PK OF 200b I 169v 1445 Martini 1,26

GStA PK OF 200b I 170r 1445 Martini 2,29

GStA PK OF 200b I 170v 1445 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 100v 1446 Martini 2,50

GStA PK OF 200b II 101r 1446 Martini 2,40

GStA PK OF 200b II 101v 1446 Martini 1,80

GStA PK OF 200b II 102r 1446 Martini 2,50

GStA PK OF 200b II 102v 1446 Martini 2,50

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25
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Archiv Band Seite/Blatt Jahr Tag/Termin Preis Hafer 
[sol./scl.]

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122r 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1446 Martini? 1,72

GStA PK OF 200b II 122v 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1446 Martini? 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 123v 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1446 Martini 2,25

GStA PK OF 200b II 104v 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 104v 1447 Lichtmess 2,50
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[sol./scl.]

GStA PK OF 200b II 105r 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 105v 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 107r 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 108r 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 108r 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 108v 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 110v 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 111v 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 112r 1447 Lichtmess 2,50

GStA PK OF 200b II 113r 1447 Lichtmess 2,16

GStA PK OF 200b II 122v 1447 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1447 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1447 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 122v 1447 Lichtmess 2,20

GStA PK OF 200b II 122v 1447 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1447 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 123r 1447 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1447 Martini (?) 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1447 Martini (?) 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1447 Martini (?) 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1447 Martini (?) 2,25

GStA PK OF 200b II 124r 1447 Martini (?) 2,33

GStA PK OF 200b II 124r 1447 Martini (?) 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1447 Martini (?) 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1447 Martini (?) 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 124v 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 125r 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 125r 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 125r 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 125r 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 125r 1448 Lichtmess 2,25



312 preise

Archiv Band Seite/Blatt Jahr Tag/Termin Preis Hafer 
[sol./scl.]

GStA PK OF 200b II 125r 1448 Lichtmess 2,25

GStA PK OF 200b II 171v 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 171v 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 171v 1449 Martini? 1,11

GStA PK OF 200b II 172r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 172r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 172r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 172v 1449 Martini? 1,21

GStA PK OF 200b II 172v 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 173r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 173r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 173r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 173v 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 173v 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 174r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 174r 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 174v 1449 Martini? 1,25

GStA PK OF 200b II 182v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 182v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 183r 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 183v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 184r 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 184v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 184v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 185v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 186v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 187v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 188v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 190v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 190v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 190v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 191v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 192v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 192v 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 193r 1449 Martini 1,50

GStA PK OF 200b II 194v 1449 Martini 1,50
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GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 2,30

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 1,43

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini? 1,75

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 200v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 2011v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,48

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 201v 1449 Martini 1,73
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GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,42

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202r 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 202v 1449 Martini 1,75

GStA PK OF 200b II 179r 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 179r 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 179v 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 179v 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 180r 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 180v 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 181r 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 181v 1450 Lichtmess 1,25

GStA PK OF 200b II 50r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 50v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 50v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 51r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 51r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 51r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 51v 1450 ?? 1,30

GStA PK OF 200b II 51v 1450 ?? 1,20

GStA PK OF 200b II 52r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 52r 1450 ?? 1,22

GStA PK OF 200b II 52r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 52v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 52v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 52v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 52v 1450 ?? 1,25
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GStA PK OF 200b II 53v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 53v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 54r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 54v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 55v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 55v 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 56r 1450 ?? 1,25

GStA PK OF 200b II 58v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 58v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 59r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 59r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 59r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 59v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 59v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 59v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 60r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 60r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 60v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 60v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 61r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 61r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 61v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 61v 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 62r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 63r 1450 Martini?? 1,50

GStA PK OF 200b II 66a r 1451 Lichtmess 1,38

GStA PK OF 200b II 66a v 1451 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b II 66a v 1451 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b II 66v 1451 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b II 66v 1451 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b II 67r 1451 Lichtmess 1,50

GStA PK OF 200b II 67v 1451 Lichtmess 1,50
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5.1.12 Kovarianz preussischer und europÄischer preise: 
gerste und haFer

Tabelle 5.5:  Korrelationskoeffizienten der preußischen Preisreihen mit verschiedenen europäischen 
Reihen 1400–1499: Gerste und Hafer

Korrelations- 
koeffizient 
Gerste

Anzahl  
Beobachtungen 
Gerste

Korrelations- 
koeffizient  
Hafer

Anzahl  
Beobachtungen 
Hafer

England 0,382 35

Südengland – 0,174 35 0,103 61

Antwerpen 0,097 35 0,161 61

Brügge 0,114 35 0,308 61

Brüssel – 0,144 28 – 0,005 44

Leuven 0,189 22 0,424 46

Schweden 0,263 23

Rostock 0,746 5 0,151 39

Leiden 0,067 31

Krakau 0,226 8

5.2 abKÜrzungen

m.  mark
m. pr.  mark preußisch
f.  Firdung
sc.  scot
sol.  solidus bzw. schilling
d.  denarius bzw. pfennig
halbsc.  halbscot
vr.  vierchen
scl.  scheffel
l.  last
gsta pK  geheimes staatsarchiv preußischer Kulturbesitz
oF  ordensfoliant
oba  ordensbriefarchiv
apg  archiwum państwowe w gdańsku (staatsarchiv danzig)
apt  archiwum państwowe w toruniu (staatsarchiv thorn)





Quellen- und literaturverzeichnis

ungedrucKte Quellen

1. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, XX. Hauptabteilung, 
 Historisches Staatsarchiv Königsberg

Ordensfolianten:
oF 176  ausgaben des pflegers von lyck 1479
oF 182k  einnahme- und ausgaberegister des amtes neidenburg 1486
oF 192   ausgaberegister (des pfundmeisters hans von thüngen) 1499–

1500
oF 200a   rechnungen und register über die verwaltung der neumark 

1439–48
oF 200 b i,ii   rechnungen versch. Komtureien und Kammerämter 1416–

1450; zinsvereichnisse
oF 201  rechnungsbuch des mühlenmeisters in bartenstein 1413–1416

Ordensbriefarchiv
oba 972
oba 1370
oba 2022
oba 2084
oba 2174
oba 2983
oba 4518
oba 5246
oba 6738
oba 6864
oba 7129
oba 7619
oba 7803
oba 7878
oba 8836
oba 9316
oba 9320
oba 10 562
oba 11 027
oba 28 146
oba 28 172
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2. Archiwum Państwowe w Gdańsku

APG 300  Stadtarchiv Danzig bis 1795
apg 300,2/179   ländl. grundbesitz der stadt: nehrung und scharpau: rech-

nung (1468–1538)
apg 300,12/488, 489  Kämmereibücher (1463 und 1472–1483)
apg 300,19/1, 3, 4, 5,  pfahlkammerbücher
 5a, 7, 8 und 9
apg 300,19/2   pfahlkammer: Weichselzoll danzig (1463–1465): ein- und 

ausfuhr
apg 300,19/2a, 2c   mündische verwaltung (1466–1477; 1522) und leidegeld 

(1466)
apg 300,27/2, 4, 5  missive (1431–1438; 1440–1448 und 1448–1455)
apg 300,43/4b  rechtstadt schöffenbuch (1499–1504)
apg 300,59/7  stadtbuch 1456–75

APG 300 D  Stadtarchiv Danzig, Briefe und Urkunden
apg 300 d 13, nr. 78  briefe und urkunden dänische handelsinstitutionen
apg 300 d 18, nr. 3, 38 urkunden holland

APG 300,R/F   Bibliotheka Archivi: Handschriften nichtamtlicher Her-
kunft: Handel

apg 300,r/F 3  schadenregister der danziger in dänemark (1453)
apg 300,r/F 4  handelsbuch des Kaufmanns Johann pisz

APG 345  Brigittenkloster Danzig
apg 345,52  verwaltungsrechnung brigittenkloster 1492–96; 1519–48

APG 369,1  Stadtarchiv Elbing
apg 369,1/2439-2442  rechenschaft des heilig-geist-spitals
apg 369,1/2661  rechnung mühlamt (1476–1478)
apg 369,1/3240  rechenbuch spital hl. Jurgen (1407–1429)

3. Archiwum Państwowe w Toruniu

APT, Katalog I  Briefe und Urkunden
apt, Kat. i, 1659b

APT Katalog II  Folianten und Bücher
apt, Kat. ii, iii-79  Kämmereiabrechnungsbuch
apt, Kat. ii, Xvi-10,  rechnungen stadt-mühlenamt
 22, 23, 25, 28
apt, Kat. ii, iX-3, 4  libri Judiciorum veteris civitatis thorun
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gedrucKte Quellen

ABM: das ausgabebuch des marienburger hauskomturs für die Jahre 1410–1420 hrsg. von 
Walter ziesemer. Königsberg 1911.

AS königl: akten der ständetage preußens, königlichen anteils (Westpreußen). bd. 1: 
1466–1476 hrsg. von Franz thunert. danzig 1896 (schriften des westpreußischen 
geschichtsvereins).

AS Król: akta stanów prus królewskich, tom 1–7 hrsg. von Karol gorski and marian bis-
kup. thorn 1955–1986 (towarzystwo naukowe w toruniu, Fontes).

ASP: acten der ständetage preußens unter der herrschaft des deutschen ordens. 5 bände 
hrsg. von max töppen. leipzig 1878–86.

die handelsbücher des hansischen Kaufmannes veckinchusen hrsg. von michail p. lesni-
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Zum Seehandel der Hafenstädte am Frischen Haff werden in diesem Buch
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Die Wirtschaftsentwicklung im Gebiet der heutigen Republik Österreich

wurde durch die politischen Gegebenheiten bestimmt. Obwohl im Mittel-
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