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Die charakteristischen Einfiillungen von Grabenanlagen

Von Ivan Pavlu, Prag

Mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen

1.

Dank der Luftbildforschung und anschlieBender geophysikalischer Untersuchungen, die 

in den letzten Jahren in einer Reihe von Landern Bedeutung gewinnen (Balek u. a. 

1987), haben sich die Erkenntnisse fiber vorgeschichtliche, besonders neolithische, Graben

anlagen bedeutend erweitert. Vor allem im Donauraum ist die Anzahl der bekannten Ob- 

jekte dieser Art gewachsen, und auch Angaben uber GroBe, Form und Umlandbeziehungen 

wurden vermehrt. Spezialisierte Konferenzen (Laa a. d. Thaya 1983, Nove Vozokany 

1986, Kravsko 1988) haben zur Zusammenfassung neuer Informationen beigetragen und 

neue theoretische Wertungen sowie Interpretationen erbracht.

Es besteht jedoch nodi immer ein bestimmtes MiBverhaltnis zwischen den festgestellten 

Objekten und ihrer archaologischen Erforschung, und deshalb pflegen zu ihrer Bewertung 

vor allem Informationen aus dem Gesamtplan herangezogen zu werden. Es fehlen vor- 

erst wichtige Aussagen fiber ihre Einfiillungen und vor allem fiber die Verteilung der 

Funde in derselben Zuschiittung.

Nadi Form und Grofie lassen sidi drei Gruppen neolithischer Grabenanlagen unter- 

scheiden. Die ersten zwei stellen charakteristische kreisformige Rondelle dar, die haufig 

ein ganzes System konzentrisdier Graben und Palisaden bilden, in der Regel mit vier 

ungefahr nadi den Himmelsrichtungen orientierten Durdigiingen. Die Hauptgraben die

ser Rondelle sind meist 3 bis 5 m tiefe Spitzgraben. Die zweite Gruppe bilden seichtere 

Graben mit meist flacker, 1 bis 2 m tiefer Sohle. Sie sind durdiweg in die altere Periode 

des Lengyelkomplexes oder in die jfingere Periode der Stichbandkeramik datierbar.

Die dritte Gruppe bilden Graben versdiiedenartiger Form, die in der Regel einen 

groBeren Siedlungsraum umschlieBen. Sie pflegen unregelmaBig kreisfbrmig, oval, aber 

auch rechteckig zu sein. Datierbar sind sie von der altesten Linienbandkeramik bis in die 

Periode der Triditerbedierkultur. Ihre wirlsdiaftlich-gesellsdiaftliche Bedeutung kann je 

nach der konkreten Situation prazisiert werden, wogegen bei den ersten zwei Gruppen 

eher eine kultische oder gesellsdiaftlich-ideelle Interpretation fiberwiegt.

In Bohmen sind bisher neun neolithische Grabenanlagen bekannt, von denen sieben 

durdi archaologische Untersudiungen gcsidiert sind (Abb. 1). In letzter Zeit (vgl. Pavlu 

1984) sind zwei neue Fundorte hinzugekommen.

Prag-Hostivar. Bei einer Rettungsgrabung im Tai des Botic-Baches wurde 1970 ein in die 

Stichbandkeramik datiertcs rinnenformiges Objekt untersucht. Seine Form zeugt davon, daB 

hier der Teil eines Ringgrabens mit flacher Sohle erfafit wurde (Masek 1981, Obj. 11).

Prag-Vinor. Bei Bauarbeiten fur eine Gasleitung wurde 1988 an zwei Stellen das Profil eines 

Spitzgrabens mit einem rekonstruierbaren Durchmesser der Anlage von ca. 60 m erfafit. Der 

Boden reidit bis in eine Tiefe von 1,70 m (unpubliziert, frdl. Mitt, von Dr. M. Kuna, Bezirks- 

muscum Brandys n. L.).
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Abb. 1. Kreisgrabenanlagen in Bohmen. Dutch Ausgrabung nachgewiesene (1) und aus der 

Literatur (2) bekannte Objekte
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2.

An Quer-, ausnahmsweise auch an Langsschnitten laBt sich bei den Grabenanlagen die 

Art ihrer Einfiillung verfolgen und interpretieren. Eine detaillierte sedimentologische 

Analyse wurde bei den Grabenanlagen von Kamegg (Verginis/Trnka 1987) und Tesetice- 

Kyjovice (Zeman/Havlicek 1974, S. 40) durchgefiihrt. Letztgenannte lieferte auch die 

Grundlage zur Interpretation des Vorgangs ihrer Zuschiittung (Podborsky 1984, S. 112). 

Die alteste Einfiillung befindet sich am Boden des Grabens in dessen Spitze. Sie reprasen- 

tiert die Phase der Instandhaltung des Grabens. Neben guterhaltenen Bruchstiicken be- . 

malter Keramik sind auch zahlreiche figiirlidie Plastiken sowie in einigen Abschnitten 

Anhaufungen von Steinen enthalten. Die Hauptverfiillung charakterisieren zahlreiche 

diinne LoBschichten, die mit kleinen Schichten braunen, aus der Parabraunerde des B- 

Horizonts verlagerten Lehms abwechseln. Sie enthielt kleine Keramikbruchstiicke, aber 

auch altere Bruchstiicke von Linien- und Stichbandkeramik. In der Einfiillung wurden 

kleine Splitter von Steinen fremden Ursprungs festgestellt. Diese Schicht lagerte sich nach 

Auflassung der Grabenanlage ab und belegt die Einschwemmung von Material aus der 

Umgebung, in diesem Faile vorwiegend von der Innenseite des umschlossenen Areals. 

Die letzte, obere Einfiillung gelangte erst in den Graben, nachdem die Hauptverfiillung 

abgeschlossen war. Die so entstandene Depression wurde noch zum Zeitpunkt zwischen 

Atlantikum und Epiatlantikum vcrfiillt und beinhaltete auch jiingere bemalte Keramik. 

Die Einfiillung der Grabenanlage von Tesetice kann als Modell fur analoge Erscheinungen 

(Abb. 2) dienen.

Der Graben in Svodin wurde nach jeweiliger Teilverfiillung mehrmals erneuert („mei- 

stens durch natiirliche Erosionstatigkeit": Nemejcova-Pavukova 1986, S. 180). Doch auch 

hier ist offenbar fiir jede Phase eine kleine untere Schicht, meist am Boden oder knapp 

dariiber, festzustellen, welche nach dem Ausheben des Grabens entstanden ist. Dariiber 

folgen immer mehrere Schichtbildungen aus der ersten Phase der Verfullung und dariiber 

ein kompakte Sedimentierung.

Mindestens einmal wurde das Rondell von Kamegg ausgebessert, dessen Graben noch 

bis in die Bronzezeit offen standen und erst dann zusedimentierten (Trnka 1986, S. 280). 

Auch bei dieser Grabenanlage kann nach dem publizierten Profd eine bis zu 1 m mach- 

tige, untere Zone mit mehrfachen Schichtbildungen aus der Nutzungszeit der Anlage an- 

genommen werden. Der Hauptteil der oberen Einfiillung ist verhaltnismafiig homogen 

und sehr rasch aus dem anstehenden Sediment entstanden. Offenbar kommt allerdings der 

Grabenaushub dafiir nicht in Frage; zumindest denkt der Ausgraber nicht an die Exi- 

stenz eines Walles (Trnka 1986, S. 294).

Die groBe ovale Grabenanlage von Wetzleinsdorf zahlt zu den Anlagen mit mittel- 

breiten und seichten Umfassungsgraben. Ihre Verfullung zeigt deutlich die Phase mit 

den feinen LoBschichten und eine obere abschliefiende homogene Fiillung. Gleichartige 

Profde konnten in mehreren Schnitten durch den Hauptgraben dokumentiert werden.

Im Hauptgraben der Anlage von Se bestand die Verfullung generell aus drei Teilen. 

Unten lag eine sandige, gelbe Schicht, auf die ein brauner Lehm folgte. Die oberen Teile 

des Grabens zeigen jiingere Siedlungsschichten. Die Grabenverfiillung erweckt den Ein- 

druck, als ware sie liingere Zeit unter Einwirkung von grofier Feuchtigkeit entstanden 

(Karolyi 1984, S. 296). Im Graben fand man verhaltnismafiig wenig Material. Lediglich 

im Bereich des Tores fiel eine Konzentration von Kies und bearbeiteten Steinen auf der 

Sohle auf.

Das mehrphasige, dreifache Erdwerk von Langweiler 3 zahlt zu den seichteren An

lagen. Die Sohle der Spitzgraben war mit einer diinnen, dunklen Schicht und dariiber mit 

einem LoBsediment bedeckt. Den oberen Teil der Einfiillung bildete ein homogener, 

brauner Lehm (Ihmig 1982, S. 355).
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Abb. 2. Grabenverfiillungen. 1 = Humushorizont im Pflugbereich, 2 = braun mit LbBanteil, 

3 = dunkelbraun, 4 = sehwarz, 5 = tiefschwarz, 6 = LbB, 7 = Stbrung, 8 = anderes Full

material



Die charakteristischen Einfiillungen von Grabenanlagen 175

In Bohmen sind vorliiufig die kreisfbrmigen Grabenanlagen von Bylany 4 und Vochov 

am besten bekannt. Auch an diesen ist die charakteristische, dreifacbe Gliederung der 

Grabenverfiillung erkennbar. In Bylany ist es am Boden ein dunkles Sediment, uber- 

deckt von schwarzem, lehmigen LoB. Die oberste Schichtbildung stellt sich als dunkler, 

die Depression des Grabens ausfiillender Lehm dar (Zapotocka 1983, S. 479).

Die Grabenanlage von Vochov ist gleiehfalls den wenig eingetieften Objekten dieser Art 

zuzuordnen. Durch die Ausgrabungen wurden Langs- und Querprofile durch die Graben 

erstellt (Abb. 3). Es zeigte sich, daB die einzelnen Teile dec Einfullung mehr oder weniger 

horizontal eingelagert sind (Pavlu 1982, S. 181), was die Rekonstruktion einer bestimmten 

stratigraphischen Aufeinanderfolge ermbglichte. Im sudwestlichen Teil des Hauptgrabens 

(Objekt 51) ist diese Schichtbildung besonders gut erkennbar. Die untere, diinne und 

dunkle Schicht verlief nicht entlang der ganzen Sohle. Die Haupteinfullung war minde- 

stens zwei- bis dreimal deutlich mit LbB durchschichtet.

3.

Bereits fruher wurde die relative Verteilung der Funde in den einzelnen Schichten des 

Hauptgrabens in Vochov verfolgt (Pavlu 1982, S. 183), um sie genauer datieren zu kbn- 

nen. Es zeigte sich, daB die Fundstreuung in der Einfullung nicht einheitlich ist, weder 

in ihrer mengenmaBigen Verteilung, noch in der Relation zum Volumen der verscbiede- 

nen Teile der Zuschiittung. Das Vorkommen an Keramik nimmt relativ zum Boden des 

Grabens ab. Ein weiteres, wichtiges Indiz zur Verfiillung eines jeden Objekts ist did 

Haufigkeit von Bruchstucken und die GesamtgrbBe der Funde (Schiffer 1983). Daher wird 

im folgenden das Gesamt- sowie das Durchschnittsgewicht der Bruchstiicke in jenem 

Grabenteil zu behandeln sein, der als Objekt 51 bezeichnet wird (Tab. 1 und 2).

Der Sudfliigel des Grabens schneidet senkrecht einen Abhang von ca 3° Neigung. Die 

Schichten in diesem Teil des Grabens ruhten, wie an den Langsschnitten zu dokumen- 

tieren war, in nahezu waagerechten Lagen aufeinander. Lediglich an hbheren Stellen 

keilen sie teilweise entlang dem Boden des Grabens aus. Die Schichtbildung zeugt von 

einer allmahlichen Abschwemmung der umliegenden Siedlungsablagerungen. Da sich in 

der unmittelbaren Umgebung des Grabens und in seiner westlichen Halfte vor allem 

Objekte aus der Kultur mit Linienbandkeramik befmden, iiberraschen die inhaltlich iiber- 

wiegenden Funde aus dieser Zeit nicht. Fur Objekt 51 sind es 60 % (20 % sind nur all

Tab. 1. Vochov, okr. Plzen-S. Sudlicher Teil des Grabens (Objekt 51), das Scherbengewicht

Schicht

Vermutlicher

Jnhalt 

m 2

Li nienbandkera mik

Fein- Grobware

Stick bandkera mik 

Fein- Grobware
2 z OZ 

Zo

Gr Gr Gr Gr

6 2,17 87 261 88 20 5 461 12,5

4- 2,25 255 507 52 379 155 1126 31,5

3 1,35 116 266 5 4-8 322 757 20,5

5 2,38 29b 274 108 65 240 985 26,6

2 3,98 132 — 51 — 185 368 9,9

1 0,36 — — — — — — —

z 866 1108 304- 512 905 3695 100
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Schlcht
"Relative

Tiefe

Linienbavidkeram i k 

Fein- Grob ware

Sticbbandkerawik

Fein- Grobware
2 Z °7o

Stuck Gr Stuck Gr Stuck Gr Stuck Gr

6
1,2b 

1,40
13 6,7 ± 4,2 13 20,1 ±17,0 6 14,?±12,2 2 10,0 ± 7,1 1 35 19,2

4
1,40

1,62
13 18,1 ±18,6 6 51,2 ±27,2 4 13,0 ±11,8 6 63,2±91,3 8 37 20,3

3
1,54

1,74
14 8,3±9,O 7 38,0+18,0 2 2,5±O,7 3 16,0± 9,0 14 40 22,0

5
1,46 

2,00/1,60;
20 14,8± 16,4 9 3 0,4 ±20,2 •7 15,4±11,7 2 32,5± 3,5 13

’51
28,0

2
1,56 

2,12/2,18/
9 14,7 ±15,5 - - 4 12,7±2,5

- — 6 19 10,4

1
2,12/2,06/

2,27 - - - - - - - - - - —

E 69 37,9% 35 19,2% 23 12,6% 13 7,1% 42 182 99,9

Tab. 2. Vodiov, okr. Plzeh-S. Siidlicher Teil des Grabens (Objekt 51). Anzahl und durdisdinitt- 

liches Gewicht der Scherben

gemein als neolithisch bestimmbar), im ganzen Graben bis zu 80 % (Pavlu 1982, S. 181).

Die Einfiillung von Objekt 51 bilden zwei dreifach gegliederte, voneinander durch hel- 

len LbB getrennte Schichten. Im bstlichen unteren Teil des Grabens ist dies eine Schichten- 

gruppe, die mit 1 — 2 — 5 bezeichnet wird, im westlichen oberen Teil begegnet die 

Schichtengruppe 3 — 4 — 6 (Abb. 3). Im Hinblick auf das unterschiedliche Niveau sind 

wahrscheinlich beide Schichteneinheiten nacheinander entstanden, obwohl dies im Be- 

reich ihrer Aufeinanderfolge nicht eindeutig hervortritt. Offenbar kbnnte noch eine Schich

tengruppe dazwischen rekonstruiert werden. Aber gerade an diesen Stellen wurde der 

Schnitt nicht fortgesetzt und der fragliche Teil des Grabens nicht erforscht.

Abb. 3. Graben von Vodiov mit Langs- und Querprofil (Erklarung vgl. Abb. 2)
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Zahl und Gewicht der Funde in den einzelnen Schichtengruppen nehmen in Richtung 

auf den Boden zu. Die wenigsten Funde wurden in der obersten Schicht 6 gefunden 

(Tab. 1). Die relative Verteilung der Grobkeramik ist sowohl fur die Linienbandkeramik 

als auch fur die Stichbandkeramik iibereinstimmend. Das Durchschnittsgewicht aller 

Bruchstiicke bewegt sich um 20 g. Die kleinsten Bruchstiicke enthalt Schicht 6, die groB- 

ten Schicht 4. Trotzdem sind dies mengenmaBig in beiden etwa 20 % aller Funde (Tab. 2). 

Aus den Schichten 3 und 4 stammen ungefahr zu gleichen Teilen linienband- und stich- 

bandkeramische Siedlungsabfalle. Am Boden des Grabens wurden keine Funde in situ 

erfafit.

Schicht 5 der zweiten Schichtengruppe entspricht in ihrem Charakter eher Schicht 4 

als der oberen Schicht 6. Daher ist anzunehmen, dafi sie gemeinsam mit Schicht 2 einen 

Bestandteil der Haupteinfiillung bildet. Die analoge Ausfiillung der Depression ist an diesen 

Stellen offenbar durch Erosion abgetragen worden. Die untere Schicht 2 enthalt keine 

Grobkeramik, offenbar deshalb, weil sich in der nachsten Umgebung keine alteren, neo- 

lithischen Siedlungsobjekte mehr befanden. Bruchstiicke von Feinkeramik konnten leicht 

auch aus groBerer Entfernung eingebracht worden sein.

4.

Zusammenfassend kann man in den Schichten der neolithischen Grabenanlagen drei 

Einfiillungen unterscheiden. Die unterste besteht in der Regel aus diinnen, unregelmaBig 

fiber der Sohlc verlaufenden Schichten, die bei groBen Spitzgraben deutlich ausgepriigt 

sein konnen. Sie gehoren in die Zeit des Bestehens der Graben. Die zweite, in homogener 

Haupteinfiillung enthalt abwechselnd Material von der Innen- und von der AuBenseite. 

In einigen Fallen lafit sich das Dominieren der Innenseite belegen (Tesetice). Die obere, 

ausgleichende Schicht, stammt immer aus einer spateren Periode, in der Regel nach einer 

kiirzeren oder liingeren Pause, als sich die Haupteinfiillung schon deutlich gesetzt hatte. 

Dieses Modell gilt fur vcrschiedene Arten von Grabenanlagen, ohne Riicksicht auf deren 

GrijBe und Form.

Fiir eine Interpretation der Grabenprofde ist diese soeben erlauterte schematische Dar- 

slellung in Zusammenhang mit der Auswertung des Grabeninhalts, der offenbar mit 

sekundar verlagerten Siedlungsabfallen verfiillt ist, von groBter Bedeutung. Die archiio- 

logischen Funde stammen groBtenteils von alteren, weniger von zeitgleichen Siedlungs- 

resten aus der naheren Umgebung, und deren Beziehung zur Funktion des Grabens ist 

keineswegs eindeutig. Dies gilt nicht nur fiir die Keramik, sondern vor allem fiir die nicht- 

keramischen Funde. Als Bestandteil benachbarter Siedlungsabfalle wiirde ich auch die 

vereinzelt vorkommenden Menschenknochen ansehen (z. B. Tesetice, Falkenstein). Eine 

Ausnahmestellung besitzen hingegen Funde von Steinen, die mancherorts als Fremd- 

element (Tesetice-Kyjovice), als Anhaufung bei Toren (Se, Ki-epice) oder als auffallige 

Einzelstiicke (Vochov) auftreten. Solche Funde konnen wahrscheinlich mit der Funktion 

der Grabenanlage in Verbindung gebracht werden.

Zur Datierung der Objekte lassen sich ehestens die in situ geborgenen Fundd vom 

Boden der Graben, also aus den untersten, diinnen Schichtbildungen, heranziehen. Die 

Funde aus der Hauptfiillung miissen a priori als sowohl kulturell und chronologisch in- 

homogen angesehen werden. Ohne detaillierte Analyse geben sie hochstens einen ter

minus post quem. Die Funde aus der obersten, ausgleichenden Schicht sind fiir eine 

Datierung der Grabenanlage mehr oder weniger ohne Bedeutung.

(Ubersetzt von Ferdinand Kirschner, Prag)

12 Jschr. milteldt. Vorgcsch., Bd. 73
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