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Timo iBsen

burgWäLLe aLs archive der siedLungsforschung

ein neuer ansaTz zur DaTierung Von BurgWÄllen im BalTikum  

am Beispiel Von apuolė in liTauen

aKtueLLe probLeMe der baLtischen burgWaLLforschung

Die siedlungsentwicklung des ersten nachchristlichen Jahrtausends im westlichen Baltikum weist nach aus-
sage der oft durchgehend belegten großen gräberfelder eine außergewöhnliche kontinuität auf. Die hohe 
zahl der untersuchten Bestattungsplätze steht dabei trotz einer langen forschungsgeschichte in krassem 
gegensatz zur geringen anzahl bekannter siedlungsstellen. Die gründe dafür können teilweise in der 
archäologiehistorisch bedingten konzentration der vorkriegszeitlichen forschung auf gräberfelder mit ihrer 
reichen sachkultur vermutet werden, anhand derer sich die damals dringlichsten forschungsfragen zur 
Typologie und chronologie gut beantworten ließen. zusätzlich traten diese fundorte durch ansprechende, 
museal verwertbare gegenstände in erscheinung, erleichterten so die auffindbarkeit und motivierten zur 
untersuchung. Dagegen zeigen sich siedlungsstellen meist nur durch spärliches fundmaterial wie keramik 
überwiegend von beackerten oberflächen, das zudem chronologisch nicht sehr aussagekräftig ist. siedlun-
gen sind somit ungleich schwerer zu lokalisieren als gräberfelder. 
als ansatzpunkte für siedlungsarchäologische forschungen im rahmen eines von der akademie der Wis-
senschaften und der literatur mainz geförderten projektes mit dem Titel »forschungskontinuität und kon-
tinuitätsforschung. siedlungsarchäologische grundlagenforschung zur eisenzeit im Baltikum«, das gemein-
schaftlich vom zentrum für Baltische und skandinavische archäologie in schleswig (zBsa) und dem 
museum für Vor- und frühgeschichte der staatlichen museen zu Berlin (mVf) durchgeführt wird (von 
carnap-Bornheim u. a. 2012) 1, sind jedoch die geschätzten 3500 vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle 
(Vitkūnas / zabiela 2017, 8) im gesamten Baltikum nutzbar, die als charakteristikum der regionalen kultur-
landschaft gelten.
Trotz einer langen forschungsgeschichte, die an der südöstlichen ostseeküste bis in die anfänge des 
19. Jahrhunderts zurückreicht (messal 2002, 26-43; Wendt 2011, 17-20), zählen die baltischen Burgwälle 
aber zu den am wenigsten verstandenen archäologischen Denkmälern. Der neben anderen Bezeichnungen 
gängigste Terminus »Burgwall« (Beckherrn 1895, 354) bezieht sich dabei auf jenen Teil der oft komplexen 
anlagen, der bei entsprechender erhaltung heute noch obertägig sichtbar ist und den Befestigungen ihr 
monumentales aussehen verleiht (zur Diskussion um den Begriff »Burgwall« s. auch von uslar 1981, 124-
125; messal 2002, 11-12; Wendt 2011, 21 mit weiterführender lit.). Die in der regel aus erde und stabili-
sierenden hölzernen konstruktionen, seltener auch aus steinen errichteten Wälle dienten in einfacher oder 
mehrfacher anordnung zusammen mit vorgelagerten gräben und anderen, archäologisch meist nicht mehr 
nachweisbaren baulichen elementen wie zuwegungen und Toranlagen, Türmen, palisaden oder sonstigen 
annäherungshindernissen zunächst ganz allgemein wohl überwiegend dem realen oder symbolischen 
schutz von menschen und gütern. für diese funktion ist es unerheblich, ob die Befestigungsanlagen dauer-
haft besiedelt waren, nur vorübergehend im falle feindlicher angriffe als Verteidigungsanlage genutzt oder 
lediglich – wie für einige anlagen vermutet – zu religiösen zwecken als kultplätze aufgesucht wurden (vgl. 
Beckherrn 1895, 355; Wenskus 1986, 308-309).
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problematisch ist jedoch bei allen theoretischen Überlegungen, dass von einer Vielzahl der teilweise lang-
lebigen anlagen unterschiedlichster größe, abgesehen von den fehlenden kenntnissen zur Wallkonstruk-
tion selbst, oft keine informationen zur innenbebauung mit Hinweisen auf die nutzung vorliegen. genauso 
wenig ist meist zum direkten umfeld und zu der räumlichen, vor allem aber zeitlichen Beziehung zu benach-
barten fundstellen wie siedlungen, gräberfeldern oder Hort- und einzelfunden bekannt. auch übergeord-
nete militärstrategische Überlegungen, welche der anlagen als zentralburgen längerfristigen Bestand hat-
ten und welche nur vorübergehend zur sicherung territorialer grenzen errichtet und genutzt wurden, 
machen nur sinn, wenn die zeitliche komponente der Denkmäler berücksichtigt wird und eine gleichzeitig-
keit unterstellt werden kann. 
genau an diesem punkt wird das größte Defizit der baltischen Burgenforschung sichtbar. nur wenige Burg-
wälle können bis heute verlässlich datiert werden. Die oft fehlende Datierung hat vielfältige grün de. Die 
komplexität zahlreicher anlagen erschwert generell eine umfassende analyse. Die teils gewaltigen Haupt-
wälle von oft bis zu 10 m Höhe und 30-40 m Breite an der Basis mit ebenso mächtigen gräben, nicht selten 
zu ganzen systemen aus mehreren Wällen und gräben arrangiert, können traditionell nur durch aufwen-
dige, zeit- und personalintensive profilschnitte an ausgewählten stellen untersucht werden. Das archäo-
logisch datierbare fundmaterial beschränkt sich meist auf typologisch unscharfe keramikfragmente, nur 
gelegentlich werden einschlägige metallfunde wie pfeilspitzen oder sonstige Teile von Waffen und andere 
datierende kleinfunde geborgen. Viele der Burgwälle sind bis in die jüngste Vergangenheit mit diversen 
umformungen zu unterschiedlichsten zwecken genutzt worden, weshalb einzelne Bauphasen schwer diffe-
renzierbar sind. Bisherige Versuche typologischer einteilungen von baltischen Burgwällen anhand der Topo-
graphie oder baulichen ausprägung (vgl. u. a. Bielenstein 1899; crome 1937, 100; Herrmann 1960; kula-
kov 1994, 81; 2003, 117. 119 abb. 36; olczak / siuchniński 1975; stubavs 1974, 84 abb. 16), chronologisch 
meist von einfach zu kompliziert geordnet, leiden an dem umstand, dass die naturräumlichen Vorausetzun-
gen den Typ gewissermaßen bedingen. abschnittswälle kommen meist auf landzungen in flusstälern vor, 
ringwälle dagegen überwiegend in freiem gelände, weil in letzterem fall der natürliche schutz an den 
seiten fehlt. kombinationen aus beiden arten sind zahlreich. unterschiedliche landschaften erfordern also 
unterschiedliche lösungen und somit Burgwall-Typen, ohne dass dabei eine zeitlich gestaffelte entwicklung 
unterstellt werden kann. Typologische klassifikationen können sich ohnehin nur auf den letzten ausbau-
zustand einer anlage beziehen und besitzen keine aussagekraft hinsichtlich der vorherigen, durch Über-
prägung und umformung nicht mehr sichtbaren Bauphasen. auch unterschiedliche funktionen oder kultu-
relle Besonderheiten können aufgrund des oft ungenügenden forschungsstandes kaum abgeschätzt 
werden und bleiben dementsprechend in den Typologien größtenteils unberücksichtigt. Von der großen 
anzahl aller Burgwälle sind geschätzte 85 % nie archäologisch untersucht worden (Vitkūnas / zabiela 
2017, 8).
Vorrangiges ziel der Burgwallforschungen im rahmen des projektes ist es, möglichst viele der zahlreichen 
anlagen in ausgewählten mikroregionen in ihren siedlungsarchäologischen Hintergrund einzubinden, was 
einerseits eine entsprechend dichte Datenbasis für die umliegenden fundorte erfordert, andererseits eine 
klare, bestenfalls naturwissenschaftlich gestützte Datierung der Burgwälle selbst nötig macht. 
Dafür werden im rahmen des projektes zunächst relevante vorkriegszeitliche, deutschsprachige archive 
vornehmlich aus dem gebiet des ehemaligen ostpreußen ausgewertet, und mit aktuelleren ergebnissen aus 
der nachkriegszeitlichen literatur verschnitten, um alle verfügbaren informationen zu archäologischen 
fundstellen zu gewinnen und die Burgwallanlagen in ihrem jeweiligen umfeld analysieren zu können 
(ibsen / prassolow / eilbracht 2017, 820-821) 2. 
Die Wälle und gräben der Befestigungsanlagen selbst werden dabei mittels rammkernbohrungen unter-
sucht. im gegensatz zu herkömmlichen personal-, zeit- und kostenintensiven Wallschnitten sind die fast 
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zerstörungsfreien Bohrungen dafür geeignet, ohne großen aufwand sehr tiefgehende informationen zum 
schichtenaufbau von Burgwällen zu gewinnen. sie können bei untersuchungen von gräben und Wällen 
eingesetzt werden und erlauben die probenentnahme auch aus größeren Tiefen. reihen von Bohrungen 
können bei entsprechend geringen abständen der einzelbohrungen sehr schnell einen Überblick über 

abb. 1 lage des Burgwalls apuolė (raj. skuodas / lT) in litauen im 
Baltikum. – (graphik T. ibsen; kartengrundlage openstreetmap).

schichtverläufe über größere Distanzen vermitteln. 
Die methode, deren neuerung gegenüber herkömm-
lichen Bohruntersuchungen in der anwendung an 
Burgwällen und der reihung vieler, in geringem ab-
stand gesetzten einzelbohrungen in kombination 
mit einer größeren serie von 14c-Datierungen be-
steht, wurde im mai 2014 an dem bereits in den 
1930er Jahren mit zwei Wallschnitten untersuchten 
großen ostwall der Burganlage von apuolė (raj. sku-
odas / lT) in litauen getestet (vgl. den kurzen Vor-
bericht bei zabiela / ibsen 2015). Die ergebnisse 
 werden im folgenden nach der Vorstellung des 
fundplatzes apuolė und der erläuterung der metho-
dik beschrieben. 

Der Burgwall von aPuolė –  
bisheriger forschungsstand

Der Burgwall von apuolė ist eine der mächtigsten 
Burgwallanlagen in litauen und gilt mit einer aus-
grabungsfläche von 1561 m2 zumindest flächenmä-
ßig als der am besten erforschte Burgberg des lan-
des (zabiela 2009a, 144) und zusätzlich als der erste 
in schriftquellen erwähnte litauische ort überhaupt 
(zabiela 2009a, 141). Der fundplatz liegt etwa 80 km 
nordöstlich von klaipėda bei skuodas (Abb. 1-2) unweit der lettischen grenze am zusammenfluss der bei-
den Wasserläufe Brukis und luoba, die das etwa 15 m höher gelegene gelände auf zwei seiten einschlie-
ßen. Der Burgberg besteht aus einem rundlaufenden seitenwall bis 2 m Höhe und einem 7,5 m hohen und 
an der Basis 35 m breiten Hauptwall (Abb. 3), der das heute noch 80 m × 55 m große Burgplateau auf 75 m 
länge gen osten abriegelt. er soll vom 1. bis zum 11. Jahrhundert genutzt worden sein (zabiela 2009a, 144; 
abweichend: zabiela 2012, 23: 4.-13. Jh.). ob ein schon von J. Döring (1887, 34) erwähnter graben in den 
1930er Jahren bereits zugeschüttet war, ist zu vermuten, da er in den grabungsberichten der 1930er Jahre 
nicht mehr angeführt wird. 
Davor schließt sich ein 90 m × 30 m großes Vorburgareal an, das im osten wiederum von einem 1,2 m hohen 
und an der Basis 6 m breiten Wall geschützt wurde. im direkten umfeld östlich und südlich des Burgbergs 
befinden sich mindestens zwei siedlungsareale unbekannter zeitstellung und nördlich ein gräberfeld, das 
vom 2. bis zum 13. Jahrhundert (zabiela 2012, 23) belegt war, ergänzt durch einige Bestattungen des 16. 
und 17. Jahrhunderts auf dem Hauptwall selbst. Die gesamte anlage stand demnach vom 1. bis zum 
13. Jahrhundert in nutzung und könnte, folgt man der bis heute gängigen interpretation von B. nerman 
(1958, 196-197), zusammen mit dem lettischen grobin. a (grobiņas nov. / lV) in rimberts »Vita ansgarii« im 
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kontext mit einem angriff schwedischer Wikinger erwähnt sein, wodurch eine ungewöhnlich enge Verbin-
dung zwischen Historie und archäologie entstehen würde. Das daraus erwachsende große wissenschaft-
liche potenzial konnte trotz mehrfacher untersuchungen in den 1920er und 1930er Jahren lange durch die 
fehlende Veröffentlichung der ausgrabungsergebnisse nicht ausgenutzt werden. erst im Jahr 2009 publi-
zierte J. p. lamm (2009) als Herausgeber unter mitarbeit von r. Jarockis und g. zabiela große Teile der 
 originalen grabungsdokumentation, darunter manuskripte und Tagebuchberichte von B. nerman, e. Vol-
teris, V. nagevičius, f. Balodis und V. ginters, die von einer neubewertung durch g. zabiela abgerundet 
werden (vgl. ibsen 2012). 
Die entwicklungsgeschichte des Burgberges selbst teilt g. zabiela (2009a, 144) grob in vier phasen ein. 
Jeder der nutzungsphasen, die hauptsächlich an der errichtung und dem ausbau des östlichen Hauptwalles 
zu rekonstruieren sind, lässt sich entsprechendes fundmaterial an die seite stellen. 
aus den grabungen in den 1930er Jahren resultieren zwei profilzeichnungen des östlich gelegenen Haupt-
walls, anhand derer sich in kombination mit den grabungstagebüchern die verschiedenen Bauphasen des 
Walles rekonstruieren lassen. Die erste zeichnung (zabiela 2009b, 182 abb. 112) dokumentiert ein profil im 

abb. 2 apuolė (raj. skuodas / lT).  
ansicht des Burgberges von Westen  
aus der luft vom 1.5.1996. –  
(foto g. zabiela).

abb. 3 apuolė (raj. skuodas / lT).  
ostwall im april 2011 während der 
 geophysikalischen prospektion, ansicht 
von südwesten. – (foto J. frenzel, zBsa, 
schleswig).
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abb. 4 apuolė (raj. skuodas / lT). 
 ausgrabungen am ostwall 1931. –  
(nach zabiela 2009b, abb. 113).

abb. 5 apuolė (raj. skuodas / lT). Übersicht über ausgrabungen und prospektionen seit 1928. – (graphik T. ibsen; kartengrundlage nach 
zabiela 2009a, abb. 85). 
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nordteil des Walles. Hier wurde ein geländeabrutsch zur anlage eines profils ausgenutzt. Das zweite profil 
stammt aus dem Wallschnitt oder »zentralschnitt (a)«, den V. nagevičius 1931 in der mitte des Hauptwalles 
anlegte (Abb. 4-5; zabiela 2009a, 147 abb. 89. 178-179).
insgesamt erlaubten die grabungen die unterscheidung von vier ausbauphasen des Walles, die sich nach 
B. nerman (2009, 133) »[…] sehr deutlich voneinander abgrenzen [ließen], zum einen durch steinpflaster 
auf den kronen der inneren Wälle, zum anderen durch die auf den Wallkronen vorhandenen Holzkohle-
schichten, die reste niedergebrannter palisaden darstellen«. 
eine ausführliche Beschreibung der phasen in diesem zentralen Wallschnitt liefert g. zabiela (2009a, 144-
148). Die erste Burganlage entstand demnach schon im 1. Jahrhundert n. chr. durch errichtung eines 
abschnittswalles, der das heute noch auf 80 m × 55 m erhaltene Burgplateau im osten abriegelte (zabiela 
2009a, 144). Dieser erste Wall bestand aus gelblich-braunem lehmboden, der zu einem 1,5 m hohen und 
6 m breiten Wallkörper aufgeschüttet wurde (vgl. Abb. 9, schicht i). Der aufliegende Humushorizont lässt 
nach g. zabiela (2009a, 144) für den Wall eine existenzdauer von 300-500 Jahren vermuten. ein 14 m brei-
ter und bis zu 2 m tiefer graben war dem Wall östlich vorgelagert. Befunde wie steinpflaster und pfosten-
stellungen aus grabungen der 1930er Jahre auf dem plateau westlich des Hauptwalls deuten auf eine 
Bebauung im inneren dieser ersten, bis ins 5. Jahrhundert bestehenden Burg hin, die durch einen Brand 
zerstört worden zu sein scheint. 
in der folge wurde der ausbau der Wallanlagen und der anlagen im Burginneren intensiviert. Die zweite 
Wallphase (vgl. Abb. 9, schichten iia und iib) wird durch einen auf 1,7 m erhöhten Wallkörper, diesmal aus 
einem gelblichen sand, mit einer Breite von jetzt 12 m an der Basis charakterisiert. er bestand etwa 200 
Jahre, bevor er ebenfalls durch ein feuer zerstört wurde (zabiela 2009a, 144).
Die dritte phase wird von einem erneuten ausbau des Walles eingeleitet und ist durch eine weitere erhö-
hung des Wallkörpers mit diesmal bräunlichen lehmschichten (vgl. Abb. 9, schichten iVa bis iVc) auf 7-8 m 
Höhe und eine Breite von 15 m an der Basis gekennzeichnet (zabiela 2009a, 145). zur Befestigung wurde 
die lehmoberfläche durch feuer gehärtet. zusätzliche Verstärkung erhielt der Wall durch zahlreiche größere 
Baumstämme bis 6 m länge und bis zu 30 cm umfang, die parallel zum Wallverlauf aufgeschichtet und mit 
50-80 cm langen eichenholznägeln im lehm befestigt waren. sie gaben dem Wall mehr Halt und ermöglich-
ten so eine steilere Böschung. Den oberen abschluss bildete eine steinpflasterung. Die schichten dieser 
dritten Wallphase enthielten die meisten skandinavischen pfeilspitzen und werden daher mit dem Wikinger-
einfall um 853 in Verbindung gebracht und in die mitte des 9. Jahrhunderts datiert (nerman 1958, 196; 
zabiela 2009a, 148). nach den kriegerischen ereignissen scheint der Wall teilweise zerstört worden zu sein, 
wobei auch der graben zugeschüttet wurde. informationen zur innenbebauung aus dieser phase fehlen. 
Die vierte und letzte Wallphase ist durch eine auffüllung und erhöhung des Walles auf das heutige niveau 
durch sandschichten mit einer mächtigkeit bis zu 4 m charakterisiert (zabiela 2009a, 148), die sich vor allem 
im ostteil des Wallprofils nachweisen ließen (vgl. Abb. 9, schicht Viii). Die abgeflachte krone war mit stei-
nen befestigt. Diese letzte Wallphase wird zusammen mit einem Brunnen auf dem plateau in das 11. Jahr-
hundert datiert (zabiela 2009a, 148; abweichend Vitkūnas / zabiela 2017, 43: 13. Jh.). Damit endet die 
nach gewiesene nutzung als Burgwall, archäologisch relevant sind nur noch einige körperbestattungen des 
16.-17. Jahrhunderts auf dem ostwall selbst (zabiela 2012, 23).

die ergebnisse der geophysiKaLischen prospeKtion des Jahres 2011 

Bereits im Jahr 2011 hat das zBsa zusammen mit dem institut für geowissenschaften (abteilung geophy-
sik) der christian-albrechts-universität (cau) zu kiel 3 auf einladung des institute of Baltic region History 
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and archaeology in klaipeda (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas [Briai]) am Burgwall von 
apuolė im rahmen eines studierendenpraktikums geophysikalische messungen durchgeführt (zabiela 
2012, 21; frenzel 2014, 81). mittels georadar und geoelektrik wurden der Hauptwall und der seitenwall 
untersucht, kleinere Bereiche auf dem Burgplateau wurden mit dem georadar durchleuchtet und das im 
süden des Burgwalls auf dem gegenüberliegenden Brukis-ufer vermutete siedlungsareal (nerman 2009, 
132. 135 abb. 271; 1958, 186; Jarockis 1998, 69) ist geomagnetisch vermessen worden (vgl. Abb. 7). 
Besonders intensiv wurde der Hauptwall im osten untersucht. etwa 20 m nördlich des alten grabungs-
schnittes von 1931 wurden ein radar- und ein elektrikprofil angelegt (Abb. 6, 2; vgl. frenzel 2014, 85). Die 
geophysikalischen messungen des Jahres 2011 bestätigten grundsätzlich den bereits durch die grabungen 
erkannten Wallaufbau mit der existenz von steinen und lehmschichten an den entsprechenden stellen, die 

abb. 6 apuolė (raj. skuodas / lT). schnitt durch den östlichen Wall des Burgplateaus: 1 Wallschnitt von 1931. – 2 elektrikprofil, ca. 20 m 
nördlich des Wallschnitts, in rot markiert der umriss des profils aus Abb. 6, 1. – 3 radarprofil, ca. 20 m nördlich des Wallschnitts, in rot 
markiert der umriss des profils aus Abb. 6, 1. – (nach frenzel 2014, abb. 50).
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sich besonders an der innenseite des Walles zum plateau hin lokalisieren lassen (frenzel 2014, 87; vgl. hierzu 
Abb. 5-6). 
Die geophysik lieferte darüber hinaus auch zusätzliche informationen zum Wallprofil, so etwa am östlichen 
rand des alten grabungsschnittes. Hier ist in der profilzeichnung ein graben zu sehen, der sich sowohl in 
den radar- als auch in den geoelektrikbildern als erhöhter Widerstand zeigt und vielleicht auf eine Befesti-
gung mit steinen zurückgeht. Der östliche Teil und damit die äußere Böschung des Walles dagegen erschei-
nen in den geophysikalischen messungen gleichmäßig ruhig, was ursächlich mit den hier auch durch die 
Bohrungen nachgewiesenen großen sandpaketen der letzten ausbauphase ohne nennenswerte einschlüsse 
zusammenhängen dürfte. 
Vier radarprofile (zur lage vgl. Abb. 5) am südwestlichen seitenwall weisen auf Befestigungen durch steine 
hin. 

1

2

abb. 7 apuolė (raj. skuodas / lT). 
geomagnetische messung in der 
siedlung südlich des Burgwalls: 
1 skizze zur lage der mess-
flächen. – 2 geomagnetisches 
messbild. – (graphik ch. klein [†] / 
H. stümpel).
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im süden des Burgberges von apuolė auf dem südlichen ufer des flusses Brukis liegt das bereits von B. ner-
man (2009, 132. 135 abb. 271) vermutete siedlungsareal, das auch 1996 von r. Jarockis (1998, 69-70) 
durch Bohrungen untersucht und auf insgesamt 6 ha größe geschätzt wurde. in der im Jahr 2011 geo-
magnetisch vermessenen fläche mit einer größe von 3,46 ha ließ sich eine lose streuung von zahlreichen 
größeren und kleineren rundlichen anomalien und einigen linearen strukturen nachweisen. letztere lassen 
sich größtenteils aufgrund der geradlinigen Verläufe als moderne Drainagen interpretieren (frenzel 2014, 
83). fünf der rundlichen anomalien sind 2011 durch Bohrungen mit einem pürckhauer-Bohrstock unter-
sucht worden (frenzel 2014, 83; s. auch zabiela 2012, 25). in allen fällen sind kulturschichten mit Holzkohle 
und rotlehmpartikeln bis in Tiefen zwischen 37 und 90 cm unter der oberfläche nachgewiesen worden 
(frenzel 2014, 83), einige davon mit klaren anzeichen für eine feuerstelle oder ofenanlage. eine von J. fren-
zel (2014, abb. 49) durchgeführte Dichtekartierung der anomalien zeigte, dass im westlichen Bereich der 
messfläche bereits das ende des siedlungsareals erfasst sein könnte, da hier keine nennenswerten anoma-
lien auftraten. Der mittlere und östliche Bereich dagegen war in unterschiedlicher Dichte mit anomalien 
bedeckt, die ohne erkennbares system auf die gesamte fläche verteilt waren. eine gruppe von anomalien 
im östlichen messareal wies besonders hohe amplituden auf, die aufgrund von Vergleichen mit ausgegra-
benen anomalien in Wiskiauten / mohovoje (kaliningrader gebiet / rus) auf ofenanlagen hindeuten (fren-
zel 2014, 84). Der östlichste rand der fläche erscheint in den messbildern dagegen wieder äußerst ruhig 
(Abb. 7), sodass hier bereits ein ausdünnen der siedlungsbefunde zu erwarten ist. Hinweise auf die zeitliche 
einordnung der anomalien und vermutlichen siedlungsbefunde liegen abgesehen von wenigen keramik-
funden an der oberfläche, die generell in die zweite Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends gehö-
ren könnten, nicht vor. B. nerman (2009, 135) nahm für die funde aus den von ihm in diesem areal ange-
legten suchschnitten eine generelle gleichzeitigkeit zur Burganlage an, da die wenigen keramikscherben 
grundsätzlich mit den funden auf dem Burgplateau und im Hauptwall vergleichbar waren. genauere 
Beschreibungen fehlen jedoch.

beschreibung der eingesetzten MethodiK

für die untersuchungen des Jahres 2014 am Burgwall von apuolė in litauen wurden rammkernbohr-
sonden von 1 bzw. 2 m länge und 60 mm Durchmesser in kombination mit einem motorbetriebenen Bohr-
hammer eingesetzt. Beliebig viele 1 m lange Verlängerungsstangen ermöglichen dabei problemlos Bohrun-
gen bis in eine Tiefe von 10 m oder gar 15 m. 
erste Tests mit einem manuell eingeschlagenen einfachen pürckhauer-Bohrgestänge mit einem sonden-
durchmesser von 24 mm beispielsweise am Burgwall Vārtaja (grobiņas nov. / lV) in lettland hatten im Jahr 
2012 im rahmen des projektes gezeigt, dass die Wälle oft sehr verdichtet sind und die Bohrsonden einer-
seits sehr schwer abzuteufen sind, andererseits sehr leicht stecken bleiben können und eine manuelle Ber-
gung der kerne dementsprechend schwierig ist. zudem liefert der geringe Durchmesser der kleinen sonden 
nur einen sehr eingeschränkten einblick in den schichtenaufbau und begrenzt die chancen auf datierbares 
material. Die größeren rammkernsonden mit 60 mm Durchmesser dagegen lassen klare schichten erken-
nen und sind in den meisten fällen ohne große Widerstände mit dem motorhammer abzuteufen. Dabei 
wird jeweils eine der auf einer seite offenen Bohrsonden am Bohrpunkt komplett in den Boden getrieben 
und anschließend geborgen. Die nächste sonde wird mit einer entsprechenden anzahl von Verlängerungs-
stangen versehen, in das entstandene Bohrloch eingebracht und anschließend wieder so weit in den Boden 
getrieben, bis sie komplett mit sediment gefüllt und somit das nächste Bodensegment von der länge der 
eingesetzten sonde erbohrt ist. Dieser Vorgang wird so lange fortgesetzt, bis der natürliche Boden sicher 
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nachgewiesen ist oder ein Widerstand den weiteren Bohrvorgang verhindert. für das ziehen der sehr schwe-
ren sondengestänge wird ein motorbetriebenes hydraulisches ziehgerät mit Hubzylinder verwendet 4.
Die Dokumentation der einzelnen Bohrkerne erfolgt sowohl fotografisch 5 als auch handschriftlich auf aus-
gedruckten, standardisierten Din a4-formularen, die alle relevanten Daten erfassen. Die erkannten Boden-
schichten sind auf dem formblatt auf der linken seite in der schematischen Bodensäule in ihrer mächtigkeit 
eingetragen und mit originalem Bodenmaterial koloriert. Diese originalfarben vermitteln auf den ersten 
Blick einen guten eindruck von den vorhandenen schichten und liefern durch die Textur des abdrucks 
gleichzeitig informationen zur zusammensetzung des Bodens. rechts neben der schematischen Bodensäule 
findet sich die ausführliche archäologisch-bodenkundliche schichtenbeschreibung ähnlich einer profil-
ansprache, die korngrößenzusammensetzung, Bodenfarbe, Humusgehalt und Beimengungen wie eisen-
ausfällungen, rotlehmpartikel oder Holzkohleeinschlüsse verzeichnet. Die entnahme von proben wird mit 
angabe der entnahmetiefe und schichtzugehörigkeit vermerkt. Jeder Bohrkern wird zusätzlich zur Beschrei-
bung fotografisch dokumentiert. eine mit dem fundplatznamen beschriftete fototafel zeigt dabei die num-
mer der Bohrung und die nummer des dokumentierten Bohrabschnitts an.
Der einsatz dieser formulare bedeutet eine effiziente und schnelle erfassung der wichtigsten Daten und 
bildet zusammen mit den fotos ein archäologisch-bodenkundliches archiv.
nach der Dokumentation im feld werden die einzelnen Bohrprotokolle digitalisiert und im computer 
zunächst koordinatengetreu ausgerichtet, sodass ein punktuell sichtbarer Wallschnitt entsteht. entschei-
dend für die genauigkeit des daraus ablesbaren Wallprofils ist der abstand der einzelbohrungen, die im fall 
des sehr großen Burgwalls von apuolė in 3 m abstand zueinander gesetzt wurden 6. anhand der digital 
rekonstruierten profile sind stratigraphische interpretationen der »Wallschnitte« möglich. Dafür werden 
schichten bzw. schichtpakete gleicher art graphisch durch linien miteinander verbunden, sodass ein pha-
senmodell entsteht. Vergleichsweise einfach ist dabei die Trennung in überwiegend aus relativ sterilen 
lehm-sand-gemischen bestehenden auffüllschichten und nutzungshorizonte, die wegen der stark holz-
kohlehaltigen und humosen sedimente als offensichtlich anthropogen beeinflusst angesprochen werden 
können. 
Die Beprobung der einzelnen schichten ist zwar stark von der Verfügbarkeit von probenmaterial – meist 
Holzkohle, selten auch Holzreste 7 – abhängig, dessen menge spiegelt aber tendenziell den grad der 
anthropo genen Beeinflussung der sedimente wider und ist somit bedingt aussagekräftig, wenngleich über 
den ursprung des datierbaren materials diskutiert werden muss. es könnte theoretisch auch aus umgelager-
tem, sekundär verwendetem altem siedlungsmaterial an der entnahmestelle der für die aufschüttung der 
Wallkörper genutzten sedimente stammen. Die auswahl der zu datierenden proben folgt der interpretation 
der phasen, die aus dem rekonstruierten schichtmodell ablesbar sind.
Die proben durchlaufen nach der Bergung aus dem Bohrkern zunächst einer optischen Qualitätsprüfung, 
die zustand und größe der Holzkohle bzw. des organischen materials beurteilt. nur diejenigen proben, die 
mehr als 10-15 mg Holzkohle in einem stück oder organisches material entsprechender menge enthalten, 
taugen grundsätzlich zur Datierung in einem ams-labor. um einen altholzeffekt zu minimieren, werden die 
proben vor der Datierung auf ihre Holzart bestimmt 8. Bevorzugt werden einzelne Holzkohlen datierbarer 
größe von eher kurzlebigen Hölzern wie salix (Weide), corylus (Hasel) oder alnus (ahorn) im ams-labor 9 
datiert, wohingegen kohle von langlebigen Holzarten wie quercus (eiche) nur ersatzweise genutzt wird. für 
eine präzise Datierung geeignete makroreste wie verkohlte samen sind bislang in den Bohrkernen nicht 
beobachtet worden. Bulkdatierungen, also die gemischte nutzung von mehreren Holzkohlestücken aus 
einer schicht für nur eine Datierung, werden vermieden. Die ergebnisse aller Datierungen fließen in das 
digitale Wallmodell ein und bilden die grundlage für die interpretation der Wallphasen, die letztlich zu einer 
zeitlichen einordnung des Burgwalls führt. 



251Archäologisches Korrespondenzblatt 48 · 2018

potenziaLe und grenzen der eingesetzten MethodiK 

zur Beurteilung, inwieweit die ergebnisse der Bohrprospektion wissenschaftlich verlässlich sind, muss 
zunächst eine kritische auseinandersetzung mit möglichen technischen fehlerquellen bei rammkernsondie-
rungen erfolgen. grundsätzlich zeigen die bisher wenigen vergleichenden untersuchungen zur aussage-
kraft der meist im zusammenhang mit altlastenuntersuchungen oder Baugrundgutachten sowie in der 
geologie eingesetzten Bohrverfahren eine große Variabilität der ergebnisse, abhängig vor allem vom pro-
bennehmer und dem Bohrvorgang selbst. Da die prospektionsarbeiten im rahmen des projektes mit wech-
selndem personal durchgeführt werden, ist dies für die ergebnisse und ihre aussagekraft direkt relevant. 
entscheidend ist, dass zumindest die Dokumentation der Bohrkerne, insbesondere die sedimentansprache, 
»aus einer Hand« erfolgt.
in den von der leitstelle des Bundes für Boden- und grundwasserschutz (Bogws) in Hannover herausgege-
benen »arbeitshilfen Boden- und grundwasserschutz 11« setzt sich D. Horchler (2006) kritisch mit mög-
lichen fehlerquellen von rammkernsondierungen für Baugrunduntersuchungen und altlastensanierungen 
auseinander. Dabei wird der einsatz von kleinbohrungen mit sondendurchmessern zwischen 30 und 80 mm 
als abhängig vom größtkorn des zu untersuchenden Bodens beschrieben (Horchler 2006, 5). kleinbohrun-
gen sind bei Böden mit einem korndurchmesser bis zum 0,2-fachen des innendurchmessers des entnahme-
rohrs geeignet. nicht mehr tauglich sind sie für Böden mit einem korndurchmesser größer als das 0,5-fache 
des innendurchmessers der Bohrsonde, was bei den im projekt verwendeten sonden von 60 mm Durchmes-
ser bereits bei mittelkies (korngrößen 6,3-20 mm) ins gewicht fällt.
als zusätzliche schwachstelle von kleinbohrungen nennt D. Horchler (2006, 6) »mögliche Verschleppungen 
der schichtenfolge oder stauchungen und ähnliche Vorgänge, die zu kernverlusten führen. selbst unter 
angenommenen idealen Bedingungen in nichtbindigem Boden wurden bei systematischen Versuchen 
erhebliche Verschleppungen um mehrere cm bis dm in kleinrammbohrungen beobachtet (z. B. Bücherl u. a. 
2005, 65-69). auch örtliche kernverluste oder nachfall aus höher gelegenen Bodenschichten lassen sich 
kaum vollständig vermeiden«. nachfall und kernverluste sollen in schichtenverzeichnissen von kleinramm-
bohrungen demnach unbedingt dokumentiert und nicht interpoliert werden.
in Bezug auf die zu verwendenden sonden fasst f. richter (2009, 9) etwas allgemeiner zusammen: »klein-
bohrungen sind das kostengünstigste Bohrverfahren, aber sie sind nur bis in eine Tiefe von 6-10 m einsetz-
bar und die kernmärsche müssen direkt nach der Bohrung aufgenommen werden. Des Weiteren können 
sie ab einem größtkorn von 1/3 des Bohrdurchmessers nicht mehr eingesetzt werden. Bei der Bohrung 
sollte nur ein ein meter langes entnahmerohr genutzt werden, da die höhenmäßige feststellung der schicht-
grenzen sonst zu unsicher wird.« 
für die hier vorgelegten ergebnisse zu Burgwalluntersuchungen lassen sich einige schlussfolgerungen ablei-
ten. 
Die limitierung der einsetzbarkeit von rammkernsonden ab einer Tiefe von etwa 10 m fällt für die meisten 
Burgwälle kaum ins gewicht, da diese selten höher als 10 m und die Bohrungen entsprechend selten tiefer 
sind. Die tiefste Bohrung in apuolė erreichte 9 m. Die nur auf Basis punktueller Bodeneingriffe rekonstruier-
ten schichtenverläufe sind mit gewissen unsicherheiten behaftet und dürfen nicht als eins-zu-eins-abbil-
dung der archäologischen Verhältnisse verstanden werden. es handelt sich um eine annäherung, die den 
tatsächlichen Bodenaufbau mit einer eingeschränkten genauigkeit wiedergibt.
Die beschriebene limitierung der rammkernsondierungen ab einem größtkorn von 1/3 des Bohrdurchmes-
sers (durch den hier verwendeten sondendurchmesser von 60 mm schon für kies ab 20 mm Durchmesser 
gültig) hat auch auswirkungen auf die Bohrergebnisse an Burgwällen, kommen doch in den Jungmoränen-
böden des arbeitsgebietes auch kiesbeimengungen dieser größenordnung vor. im allgemeinen sind die zur 
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konstruktion der Wälle genutzten sedimente jedoch eher kiesarm. Die oft für Wallbefestigungen bzw. 
deren Verstärkung verwendeten kopfgroßen steine spielen hier keine größere rolle, da sie nicht in die 
sonde selbst gelangen können, sondern entweder seitlich weggedrückt werden oder den Bohrvorgang 
ganz verhindern.
Die gefahr von sediment-nachrutschungen bzw. einsturz des Bohrloches ist besonders im falle von in-
homogenen kulturschichten gegeben. Beim Bohrvorgang sollte darauf geachtet werden, die Bohrungen 
möglichst senkrecht abzutiefen, was vor allem positive auswirkungen auf den ziehvorgang hat und die 
gefahr von nachrutschungen deutlich mindert 10.
Die Vorgabe zur Dokumentation von kernverlusten zwecks nachvollziehbarkeit der Bohrergebnisse ist abso-
lut berechtigt und wurde im rahmen des projektes konsequent eingehalten. Durch fotos und Vermerk in 
den Bohrprotokollen sind sie eindeutig erkennbar erfasst, spätere Änderungen bei der digitalen zusammen-
führung der ergebnisse werden nachvollziehbar gekennzeichnet.
für die zukunft sollten bei den wichtigsten aufschlüssen nur sonden mit einer länge von 1000 mm ein-
gesetzt werden, da hier die gefahr von kernverlusten deutlich reduziert scheint.
grundsätzlich ist über den einsatz von geschlossenen systemen mit Verwendung von inlinern nachzuden-
ken, die eine wesentlich geringere anfälligkeit für kernverluste aufweisen und zusätzlich weitere unter-
suchungsmethoden wie korngrößenanalysen oder Xrf-messungen ermöglichen, andererseits aber den 
arbeitstechnischen und organisatorischen aufwand deutlich erhöhen 11. 
Bei untersuchungen, die direkt auf der Wallkrone und somit am punkt mit den meisten zu erwartenden 
schichten durchgeführt werden, sollten mindestens drei Bohrungen parallel gebohrt werden, um die aus-
sagekraft der einzelbohrungen statistisch abzusichern. gleichzeitig erhöht sich dadurch die Wahrscheinlich-
keit, geeignetes probenmaterial aus möglichst gleichen Horizonten zu erlangen, was wiederum eine statis-
tisch besser abgesicherte Datierung ermöglichen würde. 
zusammenfassend bietet die Bohrprospektion unter Beachtung der möglichen fehlerquellen eine geeignete 
methode zur vorläufigen Bestimmung der konstruktionsphasen des jeweiligen Burgwalls, die weiterhin als 
kostengünstigste und schnellste, allerdings eingeschränkt aussagekräftige untersuchungsmethode ein-
gesetzt werden kann. 

Die Bohrungen in aPuolė

zur untersuchung der schichten im östlich der gesamten anlage gelegenen Hauptwall, der an der Basis 
etwa 35 m breit ist, wurde eine reihe von insgesamt 14 Bohrungen – bis zu 9 m tief – angelegt (Abb. 8). Die 
Bohrungen BoH 1 bis BoH 13 sind dabei mit dem motorbetriebenen Bohrhammer und sonden von 60 mm 
Durchmesser abgeteuft worden, während BoH 14 mit dem pürckhauer-Bohrstock mit sonden von 28 mm 
Durchmesser durchgeführt wurde. insgesamt wurden 80,5 Bohrmeter dokumentiert.
Die mit 9 m tiefste Bohrung BoH 1 liegt etwa auf der höchsten stelle des Walles. zuerst sollte so ein Über-
blick über die zu erwartende Tiefe und komplexität der schichten gewonnen werden. Von dieser Bohrung 
BoH 1 wurden im abstand von jeweils etwa 3 m 12 die Bohrungen BoH 2 bis BoH 8 in westlicher richtung 
bis zum erreichen des inneren Wallfußes abgeteuft. Die Bohrungen BoH 9 bis BoH 14 dagegen schließen 
sich östlich von BoH 1 an (zur lage der einzelnen Bohrpunkte s. Abb. 8-9). sie verteilen sich in ost-West-
richtung auf einer linie von 38,5 m, die direkt südlich des alten grabungsschnitts von 1930 verläuft. Da der 
alte schnitt, der heute noch als Depression im gelände erkennbar ist, sich treppenartig nach innen verjüngte 
(vgl. zabiela 2009b, abb. 110), ist selbst bei fehlerhafter Berechnung der alten schnittlage ab einer Tiefe 
von 1 m eine ungestörte schichtung zu erwarten. auch ein in Abbildung 5 eingezeichneter grabungs-
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schnitt von V. nagevičius aus dem Jahr 1932, der etwa 2 m südlich des großen Wallschnitts am inneren 
Wallfuß lag, wurde durch die Bohrungen nicht berührt.
in Verlängerung der senkrecht zum Burgwall angelegten catena mit den Bohrungen BoH 1 bis BoH 14 hat 
das litauische Team im östlichen Vorfeld des Walles insgesamt 24 pürckhauer-Bohrungen im abstand von je 
1 m durchgeführt, die jeweils nur 1 m tief angelegt wurden, bevor der anstehende Boden erreicht war 
(zabiela / ibsen 2015, 123-124). insgesamt umfasst die catena somit 38 Bohrungen, die sich auf einer  strecke 
von etwa 54 m verteilen. Die von Hand angelegten Bohrungen 13 konnten kaum einen anthropo genen ein-
fluss nachweisen. Dagegen wiesen die Bohrungen BoH 1 bis BoH 14 am Hauptwall zahlreiche einzelschich-
ten auf. in der tiefsten Bohrung BoH 9 beispielsweise sind 90 unterschiedlich mächtige schichten dokumen-
tiert worden, die sich aber aufgrund ähnlicher zusammensetzung zu relativ wenigen schichtpaketen 
zusammenfassen und in nutzungs- bzw. zerstörungshorizonte sowie auffüllungen unterscheiden lassen.

Die ergeBnisse Der BohrProsPektion in aPuolė

Da alle auf den ersten Blick datierbar erscheinenden Holzkohlestücke oder organischen reste aus den einzel-
bohrungen unter kennzeichnung der Tiefe und schichtzugehörigkeit geborgen wurden und somit genü-

abb. 8 apuolė (raj. skuodas / lT), 2014: 1 Tabelle mit 
angaben zur Tiefe der Bohrungen BoH 1 bis BoH 14, 
anzahl der dokumentierten schichten und anzahl der 
proben. – 2 lage der Bohrungen BoH 1 bis BoH 14 
 projiziert auf den topographischen plan (rote punkte);  
die relative Höhe und Tiefe der Bohrungen ist durch die 
 schematischen Bohrsäulen dargestellt. – (graphik 
T. ibsen).

1

2
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gend probenmaterial für eine Datierung zur Verfü-
gung steht, konnten die aufgrund der altgrabungen 
vermuteten Wallphasen (vgl. zabiela 2009a, 144-
148) über 14c-Datierungen zeitlich eingeordnet wer-
den. Von den insgesamt 66 entnommenen proben 
wurden 17 zur Datierung ins kieler labor für iso-
topenforschung und altersbestimmung eingereicht. 
zwei proben lieferten nicht genügend kohlenstoff, 
sodass nur zu 15 proben Datierungsergebnisse vor-
liegen (vgl. Abb. 9-10;  Tab. 1). zudem sind fünf 
Datierungen 14 wegen geringer kohlenstoffgehalte 
der proben vorsichtig zu behandeln (s. Abb. 10, rote 
Datierungszeiträume). grundsätzlich wurden nur die 
Datierungsergebnisse mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95,4 % (2σ) in die Über legungen einbezogen, 
da die 1σ-Werte mit 68,2 % Wahrscheinlichkeit 
theo retisch einen größeren fehler aufweisen. letz-
tere werden nur bei deutlicher abweichung zusätz-
lich genannt.
Die Verteilung der Datierungen projiziert auf das 
Wallprofil aus den 1930er Jahren ist in Abbildung 9 
dargestellt, Detailinformationen (labornummer und 
interne Benennung), messwerte und Datierungser-
gebnisse der proben finden sich in Ab bil dung 10 
und Tabelle 1. ein problem bei der Vorlage der Boh-
rergebnisse ist ihre eingeschränkte graphische Dar-
stellbarkeit, die aus der enormen größe der unter-
suchten anlage bei gleichzeitig extrem klein räumi-
gem Bodeneingriff resultiert. eine ausführliche Be-
schreibung der einzelnen schichten findet sich auf 
den Bohrprotokollen, kann aufgrund des umfangs 
hier aber nicht vollständig abgedruckt werden. 
auf den ersten Blick ergibt sich im Vergleich mit dem 
Wallprofil der altgrabungen von 1931 (schnitt a) 
zunächst eine erstaunliche Übereinstimmung in Be-
zug auf die gesamtnutzungszeit des Burgwalls. alle 
15 Datierungsergebnisse liegen bei einer Wahr-
schein lichkeit von 95,4 % (2σ) absolut gesehen im 
zeitraum zwischen 30 cal Bc und 1000 cal aD, bei 
einer Wahrscheinlichkeit von 68,2 % (1σ) zwischen 
24 und 977 cal aD. auf den zweiten Blick ist eine 
gruppie rung der Datierungen erkennbar. so liegen 
die ältesten Daten der zeit zwischen 30 cal Bc und 
250 cal aD aus den Bohrungen BoH 7, BoH 5, 
BoH 4 und BoH 3 ganz unten im westlichen Teil des 
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Wallprofils und somit am nächsten zur innenfläche der Burganlage. in den Bohrungen BoH 3 und BoH 2, 
bei denen mehrere proben aus verschiedenen schichten der jeweiligen Bohrung datiert wurden, liegen diese 
frühen Datierungen zusätzlich »stratigraphisch richtig«, also zuunterst im Bohrkern. 
Die probe BoH 7/1 (kia 50763) ist die älteste datierte Holzkohle im Burgwall. Die auf den zeitraum 
30 cal Bc-130 cal aD datierte probe stammt aus einer schwarzen, stark mit Holzkohle angereicherten sand-
schicht, die in Bohrung BoH 7 als erster nutzungshorizont direkt über dem anstehenden lehmboden nach-
gewiesen wurde. Da die Bohrung am heutigen inneren Wallfuß abgeteuft wurde, könnte es sich bei der 
beprobten schicht um eine ehemalige kulturschicht aus der bebauten innenfläche der Burganlage handeln. 
eine in Bezug auf farbe und zusammensetzung nahezu identische, in gleicher Tiefe liegende schicht wurde 
auch in BoH 5 als unterste anthropogen beeinflusste schicht nachgewiesen. aus ihr liegt mit der Holzkohle-
probe BoH 5/4 (kia 50762) eine Datierung aus dem zeitraum 90-250 cal aD vor. räumlich befindet sich 
auch diese probe im Vergleich mit dem alten profil an der grenze zum anstehenden Boden und dem ersten, 
aus sand aufgeschütteten Wallkörper (vgl. Abb. 9, schicht i). Ähnliche schichten in gleicher Tiefe sind in 
den Bohrungen BoH 8 und BoH 6 allerdings ohne Datierung dokumentiert worden. in der weiter östlich 

abb. 10 apuolė (raj. skuodas / lT). 14c-messergebnisse mit angabe der labornummer, interner probenbezeichnung und (in klammern) 
originaler probenbenennung mit angabe der Bohrung, probe und zugehörigen schicht. im Text wird auf die jeweilige probe durch nen-
nung der labornummer oder der kombination aus Bohrung und probe (z. B. BoH 2/1 für probe »Bohrung 2, probe 1«) Bezug genom-
men. – (graphik J. meadows, leibniz-labor für altersbestimmung und isotopenforschung der christian-albrechts-universität zu kiel).
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gelege nen Bohrung BoH 4 kommen sie nicht mehr vor. Die alte profilzeichnung von 1931 bildet diese 
schichten nicht ab, da die Bohrungen hier offenbar tiefer reichten als der 1931 angelegte Wallschnitt.
Die aus etwas höher liegenden schichten stammenden proben BoH 4/6 und BoH 3/6 ergaben ähnlich frühe 
Datierungen: BoH 4/6 (kia50761): 80-230 cal aD; BoH 3/6 (kia 50760): 70-220 cal aD. sie stammen aber 
aus inhomogenen, überwiegend hellbraunen bis mittelbraunen sandschichten (vgl. Abb. 9, schicht iia), die 
wesentlich weniger Holzkohle beinhalteten und nur stellenweise dünne Bänder schwärzerer farbe bei höhe-
rem Holzkohleanteil bildeten. Diese schichten stellen vermutlich zusammen mit dem darunter liegenden 
lehmpaket (Abb. 9, schicht i), das wahrscheinlich aus dem aushub des grabens aufgeschüttet wurde, den 
ersten Wallkörper selbst dar, in den Holzkohlen aus der nutzungszeit der ersten kulturschicht eingebettet 
sind. entweder ist der Wall also synchron zu den weiter westlich gelegenen ältesten kulturschichten ent-
standen und zeugt von zeitgleichen aktivitäten, oder die Holzkohlen bzw. das erdmaterial der ersten kultur-
schicht ist für die Wallaufschüttung genutzt worden und sekundär verlagert. in diesem fall würden sie eine 
terminus post quem-Datierung für den ersten Wallkörper liefern. 
Über diesen frühen Datierungen folgen zwei einzelne, zeitlich anschließende Datierungen in den Bohrun-
gen BoH 3 und BoH 2. probe BoH 3/5 (kia 50758) lieferte ein 14c-Datum, das zwischen 250 und 410 cal aD 
liegt und damit zeitlich noch in die von g. zabiela (2009a, 144) beschriebene erste phase aus dem 1.-5. Jahr-
hundert passt. probe BoH 2/7 (kia 50756) repräsentiert dagegen mit einem 14c-Datum zwischen 400 und 
540 cal aD eine nur durch eine einzelne Datierung nachgewiesene zeitstufe, die mit phase 2 von g. zabiela 
(2009a, 144) im 5.-7. Jahrhundert synchron ist. Die Datierung ist allerdings mit Vorsicht zu behandeln, da 
sie nach der üblichen laborbehandlung mit 0,6 mg einen sehr geringen kohlenstoffgehalt aufwies. immer-
hin liegen diese proben in beiden Bohrungen stratigraphisch über den älteren Datierungen. auch im 
gesamtprofil liegen sie östlicher und somit weiter außen als die sehr frühen proben, was der allgemeinen 
Beobachtung entspricht, dass die Burgwälle chronologisch nach außen anzuwachsen scheinen bzw. bei 
einer späteren erhöhung in dieser richtung erweitert werden, um die fläche des Burgwallinnenraums nicht 
zu verkleinern. probe BoH 3/5 ist im Vergleich mit der profilzeichnung wie auch die ältesten proben räumlich 
mit dem zweituntersten gelblichen sandboden mit verkohltem material (vgl. Abb. 9, schicht iia) verknüpft, 
was der von g. zabiela definierten Wallphase 2 entspricht. probe BoH 2/7 dagegen gehört räumlich bereits 
zum darüber liegenden bräunlichen lehmboden (vgl. Abb. 9, schicht iVa) und damit zu zabielas phase 3 
(zabiela 2009a, 145. 148) aus dem 9. Jahrhundert. Hier deutet sich durch eine einzelne probe an, dass die 
erste der drei schichten dieser Wallphase vielleicht eine frühere Bauphase repräsentiert. 
schon an der oberkante des in der profilzeichnung von 1931 dargestellten untersten bräunlichen lehm-
bodens (Abb. 9, schicht i), der in den Bohrungen noch etwa 1 m tiefer nachgewiesen werden konnte, liegt 
die auf 660-870 cal aD datierte probe BoH 1/10 (kia 50754). sie stellt die unterste probe aus Bohrung 
BoH 1 dar. 
mit ausnahme des undatierten kleinen schichtpaketes iii folgt darüber in der profilzeichnung von 1931 ein 
mehrschichtiges paket aus bräunlichen lehmböden (Abb. 9, schichten iVa bis iVc), in dem bei den alt-
grabungen an zahlreichen stellen reste von hölzernen Baubestandteilen und, vor allem im westlichen pro-
filteil, auch mehrere holzkohlehaltige Bänder dokumentiert wurden, die vielleicht auf zerstörungsereignisse 
zurückzuführen sind. insgesamt ist das schichtenpaket in der profilzeichnung dreigeteilt (vgl. Abb. 9, 
schichten iVa bis iVc) und verfüllt bzw. überlagert auch den östlich vorgelagerten graben. Dies widerspricht 
der von g. zabiela (2009a, 148) beschriebenen situation, wonach der graben in phase 3 im 9. Jahrhundert 
noch offen war. aus diesem schichtenpaket stammen die nächst jüngeren fünf Holzkohleproben aus der 
Bohrprospektion, lediglich probe BoH 9/5 bestand aus unverbranntem Holz und dürfte den konstruktiven 
Hölzern im Wallkern zuzurechnen sein, womit hier die wirkliche Bauzeit des dritten Walles datiert wäre. 
abgesehen von der auf 650-770 cal aD datierten probe BoH 2/4 (kia 50755), die somit jünger ist als die 
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ca. 20 cm tiefer liegende probe BoH 2/5 (kia 51138) mit einer Datierung von 890-990 cal aD, liegen die 
Datierungen BoH 1/5 (kia 50753) mit 770-970 cal aD, BoH 9/5 (kia 50764) mit 770-890 cal aD sowie 
BoH 11/5 (kia 50765) mit 770-890 cal aD in einem recht engen zeitfenster vom späten 8. bis zum späten 
10. Jahrhundert. Die zuletzt genannten drei Datierungen stammen dabei aus den unteren beiden schichten 
(vgl. Abb. 9, schichten iVa und iVb) des schichtpakets, das in der alten profilzeichnung als »bräunlicher 
lehmboden« beschrieben wird und an mehreren stellen dünne lagen von Holzkohle beinhaltet. außerdem 
finden sich in diesen schichten die meisten erhaltenen Holzstämme. sie repräsentieren die in das 9. Jahr-
hundert datierte phase 3 nach g. zabiela (2009a, 148), die von B. nerman (1958, 196-197) mit den bei 
rimbert erwähnten Wikingereinfällen in Verbindung gebracht wird. Dagegen sind die proben BoH 2/4 und 
BoH 2/5 aus der nächst höher gelegenen schicht des schichtpakets (vgl. Abb. 9, schicht iVc). Die früh 
datierte probe BoH 2/4 ist vermutlich aus älteren schichten umgelagert, weshalb sie oberhalb der jünger 
datierten probe BoH 2/5 gelegen ist. eine störung in diesem Bereich ist durch den alten grabungsschnitt 
von 1931 generell möglich, auch eine störung durch die vermutlich in diesem Bereich eingetieften Bestat-
tungen des 16. und 17. Jahrhunderts (zabiela 2009a, 148-149 abb. 92; 2012, 23) ist denkbar. 
Die dem schichtpaket iVa bis iVc (vgl. Abb. 9) östlich vorgelagerten schichten V bis Vii sind bislang nicht 
datiert worden. Das darüber liegende schichtpaket Viii aus grauem sandboden dagegen weist drei Datie-
rungen auf, die eine große zeitliche spanne abdecken. Die älteste Datierung von 130-330 cal aD stammt 
aus probe BoH 13/1 (kia 50766). zeitlich folgt probe BoH 2/1 (kia 50753) mit 550-650 cal aD. nur die 
probe BoH 1/1 (kia 50752) deckt sich mit ihrer späten Datierung von 880-1000 cal aD annähernd mit der 
aus den altgrabungen ermittelten Datierung der letzten nutzungsphase des Burgwalls, die nach g. zabiela 
(2009a, 148) im 11. Jahrhundert endet. es scheint, als sei zur letzten erhöhung des Burgwalls älteres erd-
material verwendet worden, das mit den proben BoH 13/1 und BoH 2/1 alte Holzkohle aus vorherigen 
nutzungsphasen enthielt.
Bemerkenswert ist, dass es keine naturwissenschaftlichen Datierungen im Wall gibt, die von der archäologi-
schen Datierung abweichen. im gegenteil liefern die 14c-Daten nicht nur den gleichen zeitrahmen wie die 
archäologische Datierung, sondern sie gruppieren sich auch zu ähnlichen zeitpaketen. 
Die Daten sind mit wenigen ausnahmen zeitlich aufeinanderfolgend in den Bohrungen sortiert: die ältesten 
unten, die jüngsten oben. gleichzeitig sind die Daten auch auf das gesamte profil gesehen aufsteigend 
sortiert, abgesehen von der letzten phase, in der offensichtlich älteres material verbaut wurde. 
Die archäologisch datierten Wallphasen nehmen nach oben in der Dauer ab, was an den zunehmend schärfer 
datierbaren funden liegt, die hier nicht nochmals auf ihre zeitliche einordnung geprüft wurden. Die 14c-Daten 
bilden die phasen leicht abgewandelt ab: Die erste phase, die aufgrund einer »300-500 jährigen Humus-
schicht« (zabiela 2009a, 144) vom 1. bis zum 5. Jahrhundert andauerte, stellt sich nun zweigeteilt dar. 
nach den neuen Datierungen dieser untersten schichten mit den proben BoH 7/1 (30 cal Bc-130 cal aD), 
BoH 5/4 (90-250 cal aD), BoH 4/5 (80-230 cal aD) und BoH 3/6 (70-220 cal aD) gehören die schichten 
dieses ersten Wallkörpers in den zeitraum zwischen 30 cal Bc und 250 cal aD. Die jüngeren und stratigra-
phisch höher gelegenen proben BoH 3/5 (250-410 cal aD) und BoH 2/7 (400-540 cal aD) zeigen an, dass 
einerseits der Wallkörper (vgl. Abb. 9, schicht iia) auch Daten der zeit nach 250 aD enthält, andererseits 
auch schicht iVa zumindest im Bereich von Bohrung BoH 2 noch g. zabielas phase 1 angehören dürfte. 
Die nächst jüngere phase 3, die von B. nerman (1958, 197-198) mit dem einfall der Wikinger mitte des 
9. Jahrhunderts in Verbindung gebracht wurde, ist wieder mit insgesamt drei sehr homogenen Datierungen 
aus den schichten iVb und iVc (vgl. Abb. 9) belegt. es handelt sich um die proben BoH 1/5 (770-970 cal aD), 
BoH 9/5 (770-890 cal aD) und BoH 11/5 (770-890 cal aD). Diese Datierungen widersprechen der von 
B. nerman geäußerten These nicht, sondern scheinen zumindest grob eine zeitliche parallelität zu bestäti-
gen, wenngleich die Verknüpfung mit in schriftquellen genannten ereignissen weiterhin vorsichtig zu 
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bewerten bleibt. Die beiden stratigraphisch darüber liegenden Datierungen BoH 2/5 (890-990 cal aD) und 
BoH 2/4 (650-770 cal aD) decken sich zeitlich nicht. Bei BoH 2/4 handelt es sich vielleicht um eine umge-
lagerte ältere probe, die durch unbekannte prozesse in die spätere Bauphase gelangt ist. Die jüngere probe 
BoH 2/5 direkt unter der probe BoH 2/4 scheint dem gängigen Datierungsmodell eher zu entsprechen. sie 
deutet darauf hin, dass der Burgwall ziemlich bald nach der zerstörung in der zeit zwischen 770 und 890 
weiter genutzt wurde, unabhängig davon, ob B. nermans (1958, 197) Deutung als »Wikingerangriffe« 
korrekt ist. andererseits passt sie zeitlich auch zur letzten im Burgwall nachgewiesenen phase, die durch die 
stratigraphisch höher liegende Datierung von BoH 1/1 (880-1000 cal aD) als jüngste probe in diesem 
schicht paket (vgl. Abb. 9, schicht Viii) offenbar die letzte ausbauphase datiert. Diese letzte nutzungsphase 
des Burgwalls ist archäologisch ins 11. Jahrhundert einzuordnen (zabiela 2009a, 148). probe BoH 1/1 liefert 
hier einen nicht widersprechenden terminus post quem, der die letzte auffüllung mindestens in die zeit 
nach 880 cal aD und spätestens um 1000 cal aD verlegt.

exkurs: burgwälle im Kaliningrader gebiet 

seit dem ersten Versuch in apuolė im Jahr 2014 ist die methode auch an insgesamt zehn Burgwällen im 
russischen kaliningrader gebiet im nordwesten der samländischen Halbinsel getestet worden, von denen 
sieben bereits durch größere serien von 14c-analysen datiert sind (vgl. ibsen / prassolow / eilbracht 2017, 
827-828).
Die anlagen im kaliningrader gebiet sind vom schichtenaufbau weit weniger kompliziert als der hier vor-
gestellte Burgwall von apuolė. so deuten die 14c-ergebnisse, stellenweise durch ausgrabungsresultate 
ergänzt, überwiegend auf jeweils zwei bis drei durch datiertes probenmaterial repräsentierte zeiträume hin. 
sie müssen nicht zwangsläufig mit der anzahl der tatsächlichen nutzungsphasen einhergehen, belegen 
aber aktivitätsphasen, aus denen jeweils eine größere anzahl von zeitgleichen 14c-Datierungen vorliegt.
Die ergebnisse zeigen tendenziell, dass die traditionell in die mitte des ersten nachchristlichen Jahrtausends 
angesetzte entstehung der Befestigungen (vgl. la Baume 1939, 105) um etwa 1000 Jahre früher ver-
anschlagt werden muss. 
Bei drei der sieben datierten Wälle im nordwestlichen Teil der samländischen Halbinsel fanden sich im Wall-
körper in den untersten schichten Holzkohlen, deren naturwissenschaftliche Datierung eine entstehung der 
anlagen bereits in der späten Bronzezeit und älteren vorrömischen eisenzeit nahelegt. für die jüngere vor-
römische eisenzeit bzw. latènezeit ergaben sich Datierungshinweise auf fünf Burgwälle. in der römischen 
kaiserzeit sind fünf Burgwälle, in der anschließenden Völkerwanderungszeit vier anlagen genutzt wor-
den.  für die Wikingerzeit fehlt bislang datierbares probenmaterial aus den Wallprofilen. in die anschlie-
ßende phase vor der eroberung der region durch den Deutschen orden und die frühe ordenszeit lassen sich 
nur noch zwei der insgesamt sieben datierten Burgwälle einordnen.
ob die abwesenheit von Datierungen gleichzeitig eine lücke in der nutzung bedeutet, muss diskutiert wer-
den. sicherlich haben nicht alle nutzungsphasen spuren im Wall hinterlassen, vor allem dann nicht, wenn 
keine zerstörungsereignisse durch feuer zur Verkohlung einzelner, vor allem hölzerner Baubestandteile 
geführt oder anschließend keine umlagerung des diesbezüglich kontaminierten erdmaterials passiert ist. 
gewissermaßen zeugen die Datierungen im Wall von zuvor stattgefundenen Brandereignissen und der 
Wiederverwendung des erdmaterials bei der nächsten nutzung. Wie viel zeit zwischen Brand und Verwen-
dung des Brandreste enthaltenden sediments vergangen ist, lässt sich nur durch zusätzliche Hinweise wie 
keramik oder nachfolgende Datierungen ermitteln. Dennoch bildet das Brandereignis bzw. die Datierung 
der daraus resultierenden Holzkohlen eine tatsächliche nutzungsphase ab.
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Der Vergleich mit den überwiegend aus den vorkriegszeitlichen aufzeichnungen in den einschlägigen archi-
ven zur archäologie ostpreußens und aus der literatur bekannten fundstellen und ihren jeweiligen Datie-
rungen im rahmen des projektes zeigt dabei an, dass die neu gewonnenen Walldatierungen oft in einen 
zeitgleichen siedlungs- bzw. bestattungsarchäologischen Hintergrund eingebettet sind, manchmal aber 
auch völlig neue Datierungsansätze liefern. 
Durch die neuen ergebnisse der Bohruntersuchungen an Burgwällen im rahmen des projektes, die in den 
kommenden Jahren systematisch an möglichst vielen anlagen weitergeführt werden, ändert sich das bis-
herige forschungsbild zum kaliningrader gebiet grundlegend. schon jetzt deutet sich an, dass die Burg-
wälle in der region im ringen um die kontrolle der ressourcen und die überregionalen Handelsbeziehun-
gen in den bernsteinreichen, aber metallarmen landschaften an der südlichen ostseeküste bereits in der 
späten Bronzezeit und vorrömischen eisenzeit eine größere rolle spielten als bislang angenommen.
Damit bestätigt sich ein Trend für die samländischen anlagen, den bereits c. engel (1939, 100) aufgrund 
der einzigen bis dato in größerem umfang untersuchten Burgwälle von ehemals mednicken (heute Družnoe, 
zelenogradskij raj. / rus) und ehemals palmnicken-kraxtepellen (heute Jantarnyj, svetlogorskij raj. / rus) mit 
ihrem nutzungsbeginn in der latènezeit für das ehemalige ostpreußen beschrieben hat. auch im gesamt-
baltischen kontext ist dieses ergebnis nicht überraschend, da die ursprünge der baltischen Burgwälle allge-
mein in der Bronzezeit am Übergang vom zweiten zum ersten vorchristlichen Jahrtausend liegen (Vitkū-
nas / zabiela 2017, 84).

fazit

Das größte Defizit der auf mehr als 150 Jahre zurückblickenden baltischen Burgwallforschung ist die fehlende 
Datierung für die meisten der auf ca. 3500 anlagen geschätzten Burgwälle (Vitkūnas / zabiela 2017, 8), was 
ursächlich mit der komplexität und größe der monumente zusammenhängt. im vorliegenden artikel wird 
zur gewinnung von naturwissenschaftlich gestützten Datierungshinweisen die Bohrprospektion als kosten-
günstige und zeitsparende alternative zu herkömmlichen Wallschnitten am Beispiel des Burgwalls von apuolė 
in litauen diskutiert. Über reihen von einzelbohrungen konnte das aus altgrabungen in den 1930er Jahren 
resultierende phasenmodell der anlage grob bestätigt werden. Dabei wurden aus den in den Bohrkernen 
dokumentierten einzelschichten Holzkohleproben und andere organische reste über ams-Datierungen zeit-
lich eingeordnet. auch wenn die Herkunft der datierten Holzkohlen und organischen reste und die prozesse 
ihrer ablagerung im Wall noch nicht ganz verstanden sind und bei jeder anlage neu diskutiert werden müs-
sen, zeichnet sich doch eine überraschend klare zeitliche einordnung für den Burgwall apuolė ab, die mit 
derjenigen der archäologischen ausgrabungen der 1930er Jahre größtenteils übereinstimmt. 
Übertragen auf bislang völlig undatierte Burgwälle kann die methode also mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit Hinweise auf die absolute laufzeit des Walles geben und ermöglicht auch eine grobe phaseneintei-
lung. es bleibt dabei aber ein gewisses restrisiko, dass die auswahl der proben nicht repräsentativ ist. Dem 
kann teilweise durch eine entsprechend hohe zahl und eine gleichmäßige Verteilung der zu datierenden 
proben im gesamtprofil entgegengewirkt werden. Bauphasen ohne mit datierbaren Holzkohlen oder ande-
ren organischen proben durchsetzten Bodenmaterial können jedoch nicht erkannt werden.
nur vor dem Hintergrund einer intensiven Quellenkritik sind die Daten aus den Bohrungen mit den Datie-
rungen aus dem umfeld zu verschneiden. sie scheinen aber grundsätzlich sehr interessante chronologische 
zusatzinformationen zu liefern, die bei entsprechend großer statistischer Basis zu neuen modellen des sied-
lungsablaufes und auch zum besseren Verständnis der entwicklungsdynamik der Burgwälle führen. Die 
Datierungen der im umfeld liegenden fundstellen liefern hier ein grundgerüst, in das sich die Burgwall-
datierungen einhängen lassen. 
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abschließend soll nochmals ausdrücklich betont werden, dass die hier vorgestellte untersuchung von Wall-
anlagen durch Bohrungen nur als zusätzliche methode verstanden wird, relativ schnell massenhafte Daten 
zur Datierung von Burgwällen zu gewinnen, um daraus arbeitshypothesen zur siedlungsstruktur und der 
rolle der Befestigungen in der siedlungslandschaft zu erarbeiten. um zu einem vollständigen Bild zu gelan-
gen, bleiben hochauflösende grabungen an Wällen, gräben, innenflächen sowie im umfeld der anlagen 
unerlässlich. 

anmerkungen

1) Weitere informationen zum projekt vgl. www.akademiepro jekt-
baltikum.eu

2) zu den allgemeinen projektzielen vgl. www.akademieprojekt-
baltikum.eu

3) für die Durchführung der geophysikalischen prospektion dankt 
Verf. Dr. H. stümpel, ch. klein (†), m. proksch und k. Burmeister.

4) grundsätzlich lässt sich die sonde auch mit einem manuellen 
ziehgerät bergen, was aber gegenüber der motorbetriebenen 
Variante einen enormen physischen mehraufwand bedeutet, 
der gleichzeitig die arbeiten um etwa 30 % verlangsamt.

5) in apuolė wurden die Bohrkerne noch mit einem klapp-zoll-
stock neben der sonde fotografiert. mittlerweile wird ein spe-
ziell konstruiertes gestell mit festem maßstab, farbskala und 
photogrammetriepunkten zur späteren entzerrung der fotos 
benutzt.

6) Bei den jüngeren untersuchungen von Burgwällen im kalinin-
grader gebiet in den Jahren 2014-2016 ist dieser abstand auf 2 
bzw. 1 m verringert worden.

7) in apuolė sind bei den ausgrabungen in den 1930er Jahren 
viele Holzstämme freigelegt worden, die zwar teilweise gebor-
gen wurden, aber heute nicht mehr auffindbar sind. Dement-
sprechend ist eine dendrochronologische Datierung nicht mög-
lich, da auch die wenigen Holzreste aus den 60 mm dicken 
Bohrsonden dafür nicht verwendet werden können. 

8) Dieser arbeitsschritt wurde erst für die ab Herbst 2014 an Burg-
wällen im kaliningrader gebiet durchgeführten Bohrungen ein-
geführt, für apuolė fehlen diese Daten.

 9) Die proben aus apuolė wurden im leibniz-labor für alters-
bestimmung und isotopenforschung der christian-albrechts-
universität kiel datiert. 

10) zur besseren kenntlichmachung von nachgerutschten bzw. 
gezogenen schichten werden im projekt seit neuerem direkt 
nach der Bergung der sonden mehrere kleine geldstücke in 
das Bohrloch geworfen. Diese geldstücke markieren im fol-
genden Bohrkern die obergrenze des neu erbohrten sedi-
ments.

11) für den ersten Test der methode am Burgwall apuolė schien 
das Bohren mit offenen sonden und somit »verlorenem kern« 
ausreichend. Bei den im anschluss erfolgten untersuchungen 
zu Burgwällen im kaliningrader gebiet kommt die Verwen-
dung von inlinern bzw. deren rücktransport in beispielsweise 
Xrf-fähige labore in Deutschland aufgrund der großen menge 
von teilweise 100 Bohrmetern bzw. -kernen aus zoll- und 
transporttechnischen gründen nicht infrage. Die untersu-
chung der kerne im kaliningrader gebiet ist aufgrund des feh-
lens entsprechender labore nicht möglich.

12) alle Bohrungen sollten ursprünglich in einem abstand von 
jeweils 3 m angelegt werden, mussten aber stellenweise durch 
Wurzeln oder steine im untergrund bis max. 1 m versetzt wer-
den, sodass einige Bohrungen bis zu 4 m voneinander entfernt 
liegen können.

13) Diese Bohrungen wurden vom litauischen projektleiter prof. 
gintautas zabiela handschriftlich dokumentiert und lagen 
Verf. bei der auswertung nicht vor.

14) es handelt sich um die proben kia-50766, kia-50762, kia-
50760, kia-50755 und kia-50756.
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Zusammenfassung / Summary / Résumé

Burgwälle als Archive der Siedlungsforschung. 
Ein neuer Ansatz zur Datierung von Burgwällen im Baltikum am Beispiel von Apuolė in Litauen
Trotz der großen anzahl und einer langen forschungsgeschichte zählen Burgwälle zu den am wenigsten verstandenen 
Denkmälern des Baltikums. Vor allem die Datierung der anlagen ist in den meisten fällen ungeklärt. am Beispiel des 
bereits in den 1930er Jahren durch einen profilschnitt untersuchten Burgwalls apuolė in litauen wird hier eine alter-
native methode beschrieben, die durch reihen von Bohrungen einsichten in den stratigraphischen aufbau der Wälle 
und gleichzeitig durch gezielte probenentnahme naturwissenschaftlich gestützte Datierungen ermöglicht. Der artikel 
stellt die ergebnisse der jüngsten forschungen in apuolė vor und untermauert mit den insgesamt 15 radiokarbon-
datierungen aus dem ostwall die bisherige chronologische einordnung der anlage in den zeitraum zwischen 30 cal Bc 
und 1000 cal aD (2σ = 95,4 % Wahrscheinlichkeit) und damit in das gesamte erste nachchristliche Jahrtausend. Dabei 
wird die Bohrprospektion als alternative methode zur Datierung von Burgwällen vorgestellt und mit ihren potenzialen 
und grenzen diskutiert.
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The Archival Value of Castle Ramparts for Settlement Research.  
Apuolė in Lithuania as an Example for a New Approach to Dating Ring Ditches in the Baltic States 
Despite the large number of castle ramparts and their long history of research they constitute one of the least under-
stood Baltic monuments. especially dating the sites has proven difficult in most cases. using the example of the fortifi-
cation of apuolė in lithuania, which was examined in the 1930s by a profile section, an alternative dating method is 
suggested: a succession of drillings, which provides insight into the mound’s stratigraphic structure, is combined with 
taking specific samples, which secures scientific based dating. The article presents the latest results of research in 
 apuolė and confirms with 15 further 14c datings from the eastern rampart the established chronological assessment 
that the complex dates back to 30 cal Bc and 1000 cal aD (2σ = 95,4 % probability), in other words covering the entire 
first post-christian millennium. Thereby, drilling prospection is presented as an alternative method for dating fortifica-
tions and its potentials and limitations are discussed. Translation: m. struck

Les remparts du château comme archives pour l’archéologie de l’habitat. Une nouvelle approche  
de la datation des murs des châteaux dans les pays baltes en utilisant l’exemple de Apuolė en Lituanie
malgré leur grand nombre et une longue histoire des recherches, les remparts des châteaux sont parmi les monuments 
les moins bien compris des pays baltes. Dans la plupart des cas, la datation des implantations en particulier n’est pas 
claire. en utilisant l’exemple du mur du château d’apuolė en lituanie, qui a déjà été étudié par une coupe dans les 
années 1930, nous décrivons ici une méthode alternative qui permet de comprendre la structure stratigraphique des 
murs au travers de rangées de carottages et, en même temps, grâce à un échantillonnage ciblé, une datation reposant 
sur des analyses 14c. l’article présente les résultats des dernières recherches sur apuolė et propose une implantation de 
la fortification dans la période comprise entre 30 cal Bc et 1000 cal aD (2σ = 95,4 % de probabilité), donc dans le pre-
mier millénaire de notre ère, sur la base d’un total de 15 dates radiocarbone pour le mur oriental. la prospection par 
carottage est présentée comme une méthode alternative pour la datation des remparts et ses potentiels et limites sont 
discutés. Traduction: l. Bernard
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