
Jschr. mitteldt. Vorgesch. 73 S. 237—247 Halle/Saale 1990

Sandomierz - Wzgorze Zawichojskie.

Beispicl einer neolithischen befestigten Anlage in Siidoslpolen

Von Hanna Kowalew ska-M arszalek , Warschau

Mit 7 Abbildungen und Tafel 20

Auch in Polen kommen wie im iibrigen Mitteleuropa im Neolithikum befestigte Anla- 

gen vor, obwohl sie hier nicht so haufig wie in anderen Gebieten sind. Die Fundstelle 

von Wzgorze Zawichojskie in Sandomierz, Woj. Tarnobrzeg, in Siidostpolen (Abb. 1) 

ist soldi eine Befestigung, die jiingst ausgegraben wurde. Da die 1981 begonnenen Un- 

tersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, kann nur ein vorlaufiger Bericht uber diese 

Fundstelle und ihre Befestigungskonstruktionen gegeben werden.

Die Fundstelle Wzgorze Zawichojskie befindet sich im nordostlichen Teil der Stadt 

Sandomierz auf einem Hiigel, der einen von mehreren LoBauslaufern der Hochebene von 

Sandomierz am linken Ufer des Weichsel-Tales bildet. Die Erdarbeiten, die den siid- 

lichen Teil des Hiigels zerstdrten, ergaben sowohl ein Profil durdi den Hiigel als auch 

Gelegenheit fur geologische und archaologische Beobachtungen (Taf. 20). Der erhaltene 

nordliche Teil des Hiigels besitzt noch eine Flache von 8 000 m2 und fallt allmahlich 

nach Nordosten in eine LoBschlucht ab. Der ostliche Teil des Hiigels steht dagegen steil 

iiber dem Weichsel-Tal.

Die Ausgrabungen waren zunachst als Bettungsgrabungen gedacht. Ihr Ziel war es, 

den noch erhaltenen Teil der Fundstelle zu bewahren und zu dokumentieren sowie ihre 

Chronologie, Funktion, raumliche Organisation und Dauer zu untersuchen. In adit Gra- 

bungskampagnen wurde eine Flache von ungefahr 1 600 m2 abgedeckt und ausgegraben, 

wobei verschiedene Grabungstechniken wie z. B. Bohrungen und groBflachige Abdeckung 

verwendet wurden.

Im Laufe der Ausgrabungen wurden 69 Objekte freigelegt, einige von ihnen wurden 

als Uberreste von Befestigungen aus der spaten Phase des Lengyel-Polgar-Komplexes 

interpretiert. Es handelt sich dabei um Fragmente von zwei grofien Graben und drei 

ausgegrabene Teile eine schmalen Grabens. Ferner fanden sich 52 Gruben (inklusive 

einer mensdilichen Bestattung) derselben Zeitstellung sowie ein Grab aus der Glodcen- 

becherkultur und eine Hundebestattung der Mierzanowice-Kultur. Der vorliegende Arti- 

kel wird sich nur mit den Funden beschaftigen, die dem Lengyel-Polgar-Komplex zuzu- 

ordnen sind.

Die raumliche Organisation

Der grofite Teil der Strukturen wurde im mittleren und ostlichen Teil des Hiigels ent- 

deckt (ca. 1300 m2), den dort zwei grofie parallele Graben Richtung Siidwest-Nordost be- 

grenzen (Abb. 2). An der ostlichen, naturlich geschiitzten Seite des Hiigels wurden keine 

derartigen Reste festgestellt. Aufgrund der starken Zerstorung konnten die Umrisse der 

Graben nicht vollstandig beobachtet werden. Es scheint dennoch, daB es sich um eine un- 

regelmafiige, anniihernd halbkreisformige Konstruktion handelt. Da der Abstand der
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Abb. 1. Sandomierz — "Wzgorze Zawichojskie, Woj. Tarnobrzeg. Lage der Fundstelle (nach 

Samsonowicz 1924)

beiden Graben 5—8 m betragt, konnte zwischen ihnen keine stratigraphische Abfolge 

festgestellt werden. Der innere Graben besteht aus zwei Teilen mit einem 0,50 m breiten 

„Eingang“, dem einzigen, der an dieser Fundstelle freigelegt werden konnte. Es besteht 

allerdings die Moglichkeit, dafi andere Eingange dieser Art in den noch nicht untersuch- 

ten bzw. zerstorten Teilen der Graben vorhanden sind bzw. waren.

Innerhalb dieser Linie liegt ein anderer, sehr schmaler Graben, der durch eine kleine 

rechteckige Konstruktion, die sich in der Nahe von oben erwahntem Eingang befindet, 

geteilt wird. Die meisten Gruben befinden sich innerhalb des eingehegten Gebietes. Sie 

sind in mehreren kleinen Einheiten gruppiert, entweder rund um die ovale dunkle Ver- 

farbung am nordlichen Rand des Hiigels oder in Form eines unregelmaBigen Hinges, der 

die groBe leere Flache im siidlichen Teil der Fundstelle umgibt. Eine geringe Anzahl von 

Gruben trat zwischen den Graben auf; einige, darunter auch die einzige menschliche 

Bestattung, wurden auBerhalb der eingeschlossenen Flache gefunden. Allerdings liefert 

die Fundstelle von Wzgorze Zawichojskie aufgrund der Zerstorung leider kein vollstan- 

diges Bild der Befestigungsanlage.
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Abb. 2. Sandomierz — Wzgorze Zawichojskie, Woj. Tarnobrzeg. Gesamtplan der Fundstelle: 

a  ausgegrabene Flache, b — UmriB der Objekte, c — braune Verfarbung
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Die Graben

Die zwei Hauptgraben der Anlage sind aufgrund ihres V-formigen Querschnittes zwar 

einander sehr ahnlich, unterscheiden sich aber in ihren Dimensionen und in Details der 

Konstruktion.

Der AuBengraben ist im allgemeinen kleiner als der innere. Seine Tiefe betragt 1,20 

bis 1,80 m, seine Breite im oberen Teil 0,80—1,90 m. Die Dimensionen des inneren, 

groBeren Grabens variieren von einem Teil zum anderen. Der Graben erreicht eine Tiefe 

von 2,60 m und eine Breite von 2,50 m (die angegebenen MaBe geben allerdings seinen 

heutigen Zustand wieder; sie sind nicht unbedingt mit den urspriinglichen identisch). 

Er besteht aus zwei Teilen, die durch einen schmalen „Eingang“ getrennt werden. Es ist 

interessant, dafi der eine Teil des Grabens allmahlich seicht wird, wahrend der andere 

Teil abrupt an einer Wand mit einem Neigungsgrad von ca. 60° auslauft.

Im Schnitt beider Graben kann man zwei Teile erkennen. Der obere Teil des auBeren 

Grabens ist dreieckig (Abb. 3; 4). Seine gleichmaBige Fiillung besteht aus weiBen und 

orangefarbigen diinnen Schichten, deren Entstehung mit bodenbildenden Prozessen ver- 

bunden war. Der untere Teil ist ziemlich schmal und mit einem homogenen braunen 

oder graubraunen Material verfiillt.

Das Oberteil des inneren Grabens ist muldenformig und hat unregelmafiige, stufen-

Abb. 3. Sandomierz — Wzgorze Zawichojskie, Woj. Tarnobrzeg. AuBengraben, Profil F-G
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Abb. 4. Sandomierz — Wzgorze Zawichojskie, Woj. Tarnobrzeg. AuBengraben, Profil E-F

formig abfallende Wande (Abb. 5; 6). Die Form der Wande ist moglicherweise auf Ero

sion zuruckzufuhren. Die Verfiillung dieses Grabenteils erfolgte unregelmaBig. Der un- 

tere Teil ist dreieckig; seine Fiillung besteht aus vielen diinnen Schichten, die haupt- 

sachlich auf Wassersedimentation zuriickgehen.

Das Fundmaterial (grofie Mengen von Scherben und gebrannter Lehm) war haupt- 

sachlich in den oberen Teilen der beiden Graben zu linden. In manchen Abschnitten 

iiberwogen Saugetier- und Fischknochen.

Der kleine, schmale Graben innerhalb der groBen Graben hat einen U-formigen Quer- 

schnitt (Abb. 7). Er erreicht eine Tiefe von 0,45 m, und seine Breite schwankt zwischen 

0,15—0,40 m. In seinem mittleren Teil lassen sich einige Spuren von Pfostenlochern in 

dor Nachbarschaft von einer kleinen, rechteckigen Struktur nachweisen. Letztere ist als 

ein anderer Graben mit einigcn Pfostenlochern erkenntlich, der ein 5 m langes und 

3 m breites Rechteck mit einer schmalen UHnung an der Ostseite umgibt. Im Graben und 

innerhalb der Konstruktion gab es praktisch kein Fundmaterial. Es scheint, dafi es sich 

hier urn Fundamente eines kleinen Gebaudes mit dem Eingang im Osten handelt; andere 

Teile des Grabens dagegen konnen als Uberreste eines Zaunes oder einer Palisade inter- 

pretiert werden.

16 Jschr. mitteldt. Vorgesch., Bd. 73
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Abb. 5. Sandmierz — Wzgorze Zawichojskie, Woj. Tarnobrzeg. Innerer Graben, Profil A-B

Das ganze Ensemble, das eben beschrieben wurde, die beiden grofien Graben, der 

kleine Graben und das schmale „Gebaude“, konnten versuchsweise als Uberreste einer 

Befestigungsanlage interpretiert werden.

Die Gruben

Die Gruben der Siedlung unterscheiden sich in Form und Dimensionen nicht wesent- 

lich. Sie sind meist oval oder kreisformig, ihre Tiefe betragt zwischen 0,20 m und 1,10 m, 

ihr Durchmesser reicht von 0,40 m bis 2 m. Aufgrund ihres Querschnittes konnen als 

zwei Typen trapezoide oder trogfbrmige Gruben unterschieden werden.

Die trapezoiden Gruben sind ziemlich groB; bei einem Durchmesser von ca. 1,30 m 

(oben) und 1,65 m (unten) erreichen sie eine Tiefe von 0,50—1,10 m. Ihre Fiillung ist oft 

geschichtet und enthalt grofie Mengen von Artefakten sowie Saugetier- und Fischknochen. 

In einem Fall handelt es sich wahrscheinlich um einen Ofen, was aufgrund groBer Men

gen von Holzkohle und einer dicken Schicht gebrannten Tones, der den Boden bedeckte,
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Abb. 6. Sandomierz — Wzgorze Zawichojskie, Woj. Tarnobrzeg. Innerer Graben, Profil E-F
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Abb. 7. Sandomierz — Wzgorze Zawichojskie, Woj. Tarnobrzeg. Kleiner Graben, Profile: A-B, 

J-K, K-L
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festgestellt werden konnte. Besonders interessant ist dabei, daB es sich um eine an der 

Seite des oben erwiihnten rechteckigen Gebiiudes befindlichen Grube handelt.

Die trogformigen Gruben sind zumeist seicht; ihre Tiefe betragt nur ca. 0,40 m. Ihre 

Fullung ist ziemlich homogen, und Funde sind nicht so haufig wie bei den trapezoiden 

Gruben.

In einigen Fallen sind die Uberreste von Gruben jedoch viel zu flach, um sie prazise 

klassifizieren zu konnen. Die einzelnen Gruben haben offensichtlich verschiedene Funk- 

tionen. Neben Ufen und Herden gab es auch einen Steinsehlagerwerkplatz sowie Pfosten- 

locher und Abfallgruben.

Die Bestattung

Die einzige menschliche Bestattung des Lengyel-Polgar-Komplexes wurde aufierhalb des 

eingehegten Gebietes gefunden. Eine kleine Grube, deren Durchmesser 0,50 m und deren 

Tiefe 0,40 m betrug, enthielt die sehr schlecht erhaltenen Uberreste eines Kindes. Man- 

dibula und Zahne weisen Grunfarbung durch Kupfer auf. Nach der anthropologischen 

Analyse1 konnte man feststellen, daB es sich um die Ziihne eines 4—6jahrigen Kindes 

handelt. Neben den menschlichen Uberresten befand sich ein kleines TongefaB.

Die Funde

Das keramische Material, das zum Lengyel-Polgar-Komplex gehbrt, besteht aus unge- 

fahr 10 000 GefaBscherben, wenigen guterhaltenen GefaBen und einigen Spinnwirteln. 

Die Keramik ist, vom technologischen Standpunkt aus betrachtet, ziemlich einheitlich. 

Es dominieren orangefarbige und hellbraune Keramikfragmente mit einer weichen 

Oberflache, die neben grauen Scherben mit einer glatten und ziemlich harten Ober- 

fladie auftreten.

Bei den GefaBen waren konische Sehiisseln, weifibemalte birnenformige GefiiBe, groBe 

Tbpfe mit hornfbrmigen Handhaben und FuBgefaBe zu unterscheiden. Verzierungen sind 

selten, es handelt sich dabei hauptsiichlich um plastische Ornamente z. B. verschiedene 

Formen von Knubben und Handhaben (viele von ihnen sind hornfbrmig), Fingerein- 

driicke und Griibchen. In einigen Fallen trat ebenfalls weiBe Bemalung auf.

AuBerdem wurden einige Scherben gefunden, die aufgrund ihrer Verzierung eine Be- 

ziehung zur Tisza-Kultur aufweisen.

Das Feuersteinmaterial tritt nicht so haufig wie Keramik auf. Es besteht hauptsachlich 

aus Klingen und Werkzeugen. Das gebrauchlichste Rohmaterial war schokoladenfarbi- 

ger Flint; der Flint von Swieciediow kommt ebenfalls in einer grofien Menge vor. An 

Werkzeugen gibt es vor allem Stichel, Endkratzer und retuschierte Klingen. Einige Stiicke 

weisen Rinnenretusche auf.

Im Steininventar treten kleine polierte Axte und einige Reibsteine aus Granit oder 

Sandstein auf.

Es wurden ebenfalls einige Kupferartefakte, wie z. B. eine Kupferperle oder Frag- 

mente von diinnem Kupferblech gefunden. An einigen Stellen konnten auch Spuren von 

Kupfer nachgewiesen werden.

Das organische Material bestand hauptsachlich aus grofien Mengen von Fisch- und 

Saugetierknochen. Aufgrund der Knochenanalysen2 konnte man feststellen, daB Knochen 

von Schafen, Ziegen, Rind und Schwein viel starker vertreten sind als Knochen von den 

Wildtieren Auerochs, Hirsch und Reh. Einige Rinderknochen weisen Schnitt- und Sage-

1 Das Gutachten verdanke ich Frau Doz. Dr. A. Wierciiiska, Staatliches Archaologisches 

Museum in Warschau.

2 Hierfiir danke ich Frau Doz. Dr. A. Lasota-Moskalcwska, Warschau.
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spuren auf. Emen interessanten Fund bilden die Panzerreste einer Schildkriite. Unter 

den gefundenen Knochenartefakten befmden sich einige Nadeln und Ahlen, das Fragment 

eines verzierten Anhangers sowie eine Geweihaxt.

Die Chronologie

Die Tatsache, daB keine stratigraphischen Abfolgen (mit einer Ausnahme) beobachtet 

werden konnten, fiihrt zu der Feststellung, daB die untersuchte Fundstelle moglicher- 

weise chronologisch einheitlich anzusehen ist. Das Vorhandensein von zwei grofien 

Graben auf einem relativ kleinen Gebiet laBt dies andererseits in Zweifel ziehen.

Eine vorlaufige Analyse des keramischen Materials weist, wie schon oben erwahnt, auf 

Zugehorigkeit zur mittleren und spaten Phase des Lengyel-Polgar-Komplexes hin. In der 

Stilistik der Keramik treten Zusammenhange mit der Kultur der weiBbemalten Lublin- 

Wolhynien-Keramik in Erscheinung; die Anwesenheit von weiBbemalten Schalen be- 

legt eine friihere Phase dieser Kultur (Kulczycka-Leciejewiczowa 1979, S. 116). Es be- 

stehen ebenfalls verschiedene Verbindungen zu der letzten Phase der Malice-Gruppe 

(Kamienska 1973, S. 103). Ein weiteres wichtiges Element im keramischen Material bil

den einige Scherben, die auf die Tisza-Kultur zuriickzufuhren sind.

Das Feuersteinmaterial weist im allgemeinen die charakteristischen Merkmale der 

mittleren und spaten Phase des Lengyel-Polgar-Komplexes, der sog. Sqspow-Industrie 

auf (Balcer 1983, S. 115 f.), was im Uberwiegen des schokoladenfarbigen Feuersteins als 

Rohmaterial, der groBen Haufigkeit von Sticheln und rctuschierten Klingen in Verbin

dung mit anderen Werkzeugtypen oder der beobaditeten Tendenz einer gemaBigten 

Makrolithisierung zum Ausdruck kommt.

Diese Beobachtungen stimmen mit den gelaufigen Vorstellungen uberein, die die chro- 

nologische Position der Kultur der weiBbemalten Lublin-Wolhynien-Keramik in der 

mittleren und spaten Phase des Lengyel-Polgar-Komplexes betreffen (Kulczycka-Lecie

jewiczowa 1979, S. 116), deren friihe Phase in enger Verbindung mit der letzten Phase 

der Tisza-Kultur stand (Kamiehska/Kozlowski 1970, S. 126). Verbindungen zwischen 

ihr und der Malice-Gruppe dagegen sind zwar von verschiedenen Autoren angenom- 

men (Balcer 1983, S. 115; Kruk/Milisauskas 1985, S. 12 f.), doch bisher in der Literatur 

nicht ausfuhrlich behandelt worden.

Das 1ZiC-Datum fiir den auBeren Graben betragt 5090 + 100 v. u. Z. (Gd-2040, nicht 

kalibriertes Datum) und stimmt genau mit dem Beginn des Lengyel-Polgar-Komplexes 

in Siidpolen (Wislanski 1979, S. 12 f.; Godlowska u. a. 1987, S. 137) uberein.

Ahnliche Anlagen wie die von Wzgorze Zawichojskie in Sandomierz sind auch von 

anderen Fundstellen derselben Zeit in Siidostpolen bekannt. Die nachste liegt in Zlota, 

5 km siidwestlich von Sandomierz, und wurde in den Jahren 1926—1930 von Jozef 

Zurowski ausgegraben, ist jcdoch bis heute nicht vollstandig publiziert. Auch die von 

Z. Podkowinska ausgegrabene Anlage in Strzyzow, Woj. Zamosc, sowie die von J. Kruk 

und S. Milisauskas ausgegrabene und publizierte Siedlung in Bronocice, Woj. Kielce 

(Kruk/Milisauskas 1985), stehen in Analogic zur besprochenen Fundstelle.

Die Untersuchung von Wzgdrze-Zawichojskie warf viele interessante, kiinftig zu 

losende Probleme auf. Am interessantesten, aber auch schwierigsten zu losen, ist die 

funktionelle Interpretation der Fundstelle und der Befestigung. Im Augenblick muB 

Wzgorze Zawichojskie als eine Siedlung betrachtet werden, obwohl, wie auch oben be- 

schrieben, keine Spuren von Hausern vorhanden sind (die rechteckige Konstruktion 

scheint zu klein fiir ein Haus zu sein). Dieser Mangel darf jedoch nicht als wichtigstes 

Argument betrachtet werden, da die Ausgrabung eine grofie Menge von Fundmaterialien 

zu Tage gefordert hat (dreimal mehr als z. B. die Siedlung von Bronocice, deren Ober- 

flache beinahe gleichgrofi war). Dies aber mufi mit ihrer stabilen Besiedlung in Verbin-



Sandomierz — Wzgorze Zawichojskie, neolithische befestigte Anlage in Sudostpolen 247

dung gebracht werden. Das Vorhandensein von Verteidigungsanlagen scheint ebenfalls 

diese Hypothese zu bestatigen.

Die Funktion der sogenannten Befestigung bildet ein noch komplizierteres Problem. 

In der Literatur kommen verschiedene erklarende Hypothesen und Annahmen vor. Da- 

nach konnen solche Konstruktionen als einfache Umzaunungen betrachtet werden oder 

aber auch als echte Befestigungsanlagen, die eine Siedlung, einen Viehkral oder einen 

Markt- bzw. Kultplatz zu schutzen hatten (Tabaczynski 1970, S. 24411.; Siklodi 1986). 

Die Daten der Fundstelle Sandomierz scheinen keiner dieser Hypothesen zu widerspre- 

chen, dennoch konnte weder die eine noch die andere in einer definitiven Weise bestatigt 

werden. Und dies wird auch so bleiben, solange die Ausgrabungsarbeiten noch nicht be- 

endet sind, da die analytische interpretative Arbeit noch vorlaufigen Charakter tragt.

(Ubersetzung P. Stadler und B. Kowalewska)
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