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Die jiingere Trichterbecherkultur in Malopolska

Von Barbara Burchard, Krakow

Malopolska erstreckt sich liber das links- und rechtsseitige FluBgebiet dor oberen und 

mittleren Wisla und ist geographisch besonders differenziert. Auch der Stand der archao- 

logischen Erforschung seiner einzelnen Teile ist sehr unterschiedlicli. Relativ gut erforscht 

ist das „Krakauer LoBgebiet“; deswegen werden die Ergebnisse der Beobachtungen und 

Ausgrabungen der Trichterbecherkultur (TBK) auf diesem Gebiet die Basis fur diese Be- 

merkungen soin.

Unter der Bezeichnung „Krakauer Lofigebiet" versteht man das Terrain, welches das 

linksseitige FluBgebiet der Wisla auf dem Abschnitt ungefahr von Krakau im Westen bis 

zur Einmiindung des Nida-Flusses in die Wisla im Osten umfaBt.

Im allgemeinen ist anzunehmen, daB die Besiedlung der TBK auf diesem Gebiete nach 

der Ilf. Phase der Lengyelkultur, der sogenannten Modlnica-Phase, beginnt. Dieses ist das 

Ergebnis vor allem einer Ubereinstimmung des Bereichs der Modlnica-Phase und der 

TBK sowie der C14-Dalen (fur die Modlnica-Phase: Sqspow — 3375 + 90 BC, Lech 1975, 

S. 71; Mogiia - 3200 ± 180 BC, Godlowska 1976, S. 99; fur TBK: Bronocice - 

3110 + 110 BC, Kruk und Milisauskas 1978). Wie es scheint, erreicht die erste Welle der 

TBK das ganze Gebiet der „Krakauer LoBboden", einschlieBlich der Wisla-Terrasse. Auf 

der Terrasse des linken Wisla-Ufers belindet sich die Fundstelle bei Mogiia mit der be- 

kannten stratigraphischen Situation: Superposition der Grube der Gruppe Wyci^ze- 

Zlotniki (Horizont der spaten Bodrogkeresztur-Kultur) liber zwei TBK-Gruben. Die 

Materialien aus diesen TBK-Gruben weisen gewisse Eigenheiten auf, welche wahrschein- 

lich eine recht alte Grundlage in den ostlichen Gebieten der Slidgruppe der TBK besitzen, 

wie z. B. ein stilisierter Widderkopf auf dem Henkel des Gefafies (Kaczanowska 1976 a, 

S. 89—99). Ebenso alt scheinen die Materialien aus Iwanowice-Klin zu sein, wo, abge- 

sehen von markanten Eigenheiten der Keramik, das Silexmaterial einen besonders ar- 

chaischen Charakter aufweist (freundliche Mitteilung von A. Machnikowa). Die erste Sied- 

lungsphase der TBK auf diesem Gebiete zeichnet sich wegen sparlicher Quellengrundlage 

immer noch sehr ungenau ab.

In der zweiten Etappe haben wir es auf unserem Terrain mit zwei Komplexen von 

sowohl kulturell wie auch raumlich differenzierten Erscheinungen zu tun. So entwickelt 

sich, vor allem auf der Wisla-Terrasse, die oben erwahnte Wyciqze-Zlotniki-Gruppe 

(Ziotniki: 2860 + 200 BC, Dzieduszycka-Machnikowa und Lech 1976, S. 128), wogegen 

im Inneren der Hochebene die TBK sich in ihrer klassischen Form entwickelt, das heiBt,
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sic isl (lurch stempelverzierte Keramik gekennzeichnct, Ansa-lunala-I lenkcl, ferner (lurch 

das Fehlen des Motivs eines stilisierten Widderkopfcs, auch durch das Fehlen von Kon- 

takten mil dem Boleraz- oder Friihbaden-Milieu (z. B. Lelowice, Niedzwiedz: Burchard 

1966; 1977; Zawarza: Kulczycka-I.eciejewiczowa 1964; 1965). Im Bereiehe der klassi

schen Phase kdnnen mil Sicherheit cine I’riihe sowie cine spate Etappe festgestellt werden. 

Die Siedlungen der klassischen Phase der TBK befinden sich in den hoheren Teilcn dor 

Landschaft. Im Faile des ..Krakauer LbBgebietes" gruppieren sie sich im I micron dor 

Hochebene. Die weniger zahlreichen Funde auf der Wisia-Terrasse im Abschnitt Krakow 

— Nowa Hula — Igolomia sind Zeichen kurzer Aufenthaltsdauer der Menschengruppen 

der TBK. Dieses Terrain isl verhaltnismaBig gut durchforscht auf Grund vieljahriger Ge- 

liindeaktivitaten in Nowa Hula und in der Gegend von Igolomia; als Ergebnis dieser Be- 

muhungen hat man nur sehr kleine Grubenkomplexe gefunden odor aber Lesefunde von 

Keramik, die keine Moglichkeit einer genaueren chronologischen Einordnung geben.

Wie es scheint, vedauft die Entwicklung im Inneren der Hochebene auch weiterhin 

elwas anders als auf der Wisia-Terrasse, was zu erklaren ware durch das Entstehen von 

verschiedenarligen Tradilionen in beiden Rcgionen. Im ersten Fall hatte die TBK in 

dieser Zeit einen hohen wirtschafllichen Stand erreicht, wiihrend im zweiten Faile die 

Wyciqze-Zlotniki-Grupipe sowohl als Kettenglied im historischen I’rozcB an der oberen 

Wisla wie auch bei der Ubertragung von kulturellen Errungenschaften und Rohstoffen 

zwischen den Gebieten beiderseits der Karpaten wichtig wurde. Hierzu ware auf die 

Kupferfunde in den Grabstatlen zu Wycinze (Kozlowski 1971 a, S. 8488), das Vorkom- 

incn bestimmter FeuersleinrohstolTe, vor allem des Schokolade-Feuersteins in den Spat- 

bodrogkeresztur-M alerial ion der Ost-Slowakei (Kaczanowska 1976 c, S. 37 IT.) und in 

den chronologisch entsprechenden Fundkomplexcn der Wyci^ze-Zlotniki-Gruppe (Mach- 

nikowa 1981) hinzuweisen.

In der Zeitspanne, in welcher sich siidlich der Karpalenkette die Boleraz-Kullur ent- 

wiekell, verzeichnen wir im ,,Krakauer 1 .bilge bi cl" bis jetzt nur einen wichtigen Fundort, 

wo im Material der TBK evidente Boleraz-Elemente festgestellt worden sind. Es handelt 

sich um die einen groBen Zeitraum umspannende Siedlung in Bronocice. Gegenwartig 

wire! auf dieser Fundstelle in groBem MaBslab ausgegraben. Im Jahre 1969 hatte die Ver- 

fasserin dort eine Probegrabung unternommen. In den damals aufgefundenen Gruben, im 

bstlichen Teil der Siedlung, wurde das gleichzeitige Auftreten von Materialien der TBK 

und vom Typ Boleraz festgestellt (Burchard 1975, S. 6511'.). Es scheint, dal.i gleichzeitig 

im zentralen Toil der Hochebene die TBK vom klassischen Typ weiterbestanden hat. 

Dies wurde durch die spiiten C VDaten aus Niedzwiedz bestatigt, wo in der Keramik 

Boleraz-Elemente fehlen (das jiingste Datum aus Niedzwiedz — 2520 + 190 BC: Bur

chard 1973, S. 116 1'.). Aid' dor Wisia-Terrasse haben wir bis jetzt keine Materialien mil 

Elementen der Boleraz-Kullur, dort kann man mit der weiteren Entwicklung der Wyciqze- 

Zlolniki-Gruppe rechnen (Kozlowski 1971 b). Im Lichte der neuesten Ansichten sind die 

Boleraz-Spuren in den Holden des Krakdw-Cz(;slochowa-Jura-Gebietes diskutierbar (Rook 

im Druck).

An dieser Stelle ist nodi Keramik vom „Typ Niedzwiedz” zu erwahnen. Material 

dieses Typus' wurde zum ersten Mai im Jahre 1967 entdeckt (Burchard 1977, S. 71—75). 

dazu konunen drei weitere Fundstellen (Kaczanowska 1976 b, Abb. 5 c, g). Die charakte- 

rislischen Merkmale der Keramik vom ..Typ Niedzwiedz" sind die Amphore und die 

Schbpftasse mil dem uber den Rand gezogenen Henkel, liefe Schalen sowie der Mangel
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an Stempelverzierung. Der fur jene „Episode“ reprasentativste Komplex aus der Grube 29 

zu Niedzwiedz, sozusagen ein Depot von GefaBen, wurde anfanglich zum chronologischen 

Ilorizont Ohrozim-Jevisovicc C l gerechnet. Mit Riicksicht auf solehe Formen wie 

Schbpftasse sowie einige trichterbecher- und flaschenartige Formen wurde nach Analogien 

im Milieu der TBK gesucht; deim diese Formen sind dem Milieu Lengyel-Polgar fremd. 

Gleichzeitig kniipfen aber einige Formen, wie z. B. milchlopfartiige Amphore, groBer 

Topf mit den vertikalgebohrten Hcnkeln an das Lengyel-Polgar-Milieu an. Wie es scheint, 

gibt es die Ilenkellassen in Ungarn erst im Ilorizont Balaton III, in der Slowakei in den 

Komplexen mit Furchenstich. Dagegen gehdren sie zum Formenschatz der sudlichcn 

Gruppe der TBK — besonders mit den originellen Ansa-lunata- und Widderkopf- 

henkeln — und der Baalberger Kultur, ohne nun weitere, territorial entferntere Ankniip- 

fungsmoglichkeiten suchen zu wollen. Fine besondere Stcllung nehmen die Ilenkellassen 

der Jordanow-Gruppe ein. Wie es schliefilich scheint, steht die sehbpferartige Henkel- 

tasse von Niedzwiedz den Schopftassen aus Bajc am nachsten. Angesichts dieser Lage 

ist die chronologische Stcllung der „Episode Niedzwiedz" nicht ganz klar, anscheinend 

rangiert sie zwischen dem Horizont Furchenstich und Boleraz-Jevisovice C 1-Ohrozim und 

ist cine umgewandelte Form der TBK unter Beteiligung der Wyciqze-Zlotniki-Gruppe.

Die nachste Etappe ist durch das Material von Ksiqznice Wielkie, einen Teil des Mate

rials von Bronocice und den Grubenkomplex von Wyciqze (Burchard und Eker 1964; 

Kozlowski 1968) reprasentiert. An den genannten Fundorten erscheint in den Siedlungs- 

gruben gleichzeitig die typische Keramik der TBK (Trichterbecher mit Stempelverzierung 

und andere) mit einer Anzahl von kannelierten Keramik-Fragmenten. Einen recht charak- 

tcristischen Anteil vertreten Schopftassen mit liber den Rand gezogenen Ilenkeln, groBe 

VorratsgefaBe mit Fingerabdriicken auf dem Bauch sowie Fragmente von groBen Band- 

henkeln. Der Anteil der aufgezahlten Elemente in den einzelnen Fundstellen differiert. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen verbindende Merkmale, wie das gleichzeitige Auf- 

treten von Elementen der TBK mit nicht naher beschriebenen Badener Elementen sowie 

den so zahlreich vorkommenden Schopftassen und den schon erwahnten VorratsgefaBen.

Hier haben wir es mit einer Erscheinung zu tun, welche in zweifachcr Ilinsieht ge- 

deutet werden kann: entweder ist es ein teilweise mechanisch durchmischtes Material, 

worauf in erster Linie die Funde aus Ksiqznice Wielkie hindeulen konnten, wo vielc 

Formen der TBK in ihrer klassischen Gestalt auftreten (z. B. Trichterbecher, Kragen- 

flaschen, Ansa-Iunata-Henkel u. a.), oder es handelt sich um cine Entwicklungsetappe der 

TBK, welche Einfliissen der friihen Badener Kultur unterliegt, die wahrscheinlich der 

friihklassischen Etappe der Badener Kultur in der Slowakei entsprieht.

Unabhangig von der Art der Bindung, welche die erwahnten Kulturelemente in 

Ksiqznice Wielkie zusammenfassen, kann die Synchronisierung einer spaten Etappe der 

TBK mit der friihklassischen Phase der Badener Kultur kein Erstaunen hervorrufen. 

Immerhin besitzen wir fiir die Fundorte der klassischen Phase der TBK C14-Daten mit 

Werten um 2500 v. u. Z. Also darf man mit der Moglichkeit einer Synchronisierung die

ses Materials mit Post-Boleraz-Erscheinungcn rechnen.

Es ist Specht schwer zu beurteilen, ob die von J. K. Kozlowski als Typus Wyciqze- 

Ksiqznice bezeichnete Phase his zur groBen Bliilezeit der Badener Kultur (Phase Zesla- 

wice-Pleszow) hatte dauern konnen; letztere bezeiehnet man als die spatere und syn- 

chronisiert sie mit der Gruppe Zips in der Slowakei und mit der Gruppe Ozd in Ungarn 

(Rook 1971, S. 232). Gegenwartig werden Versuche einer Ausscheidung von Komplexen
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unternommen, welchc der spiilklassischen Phase der Badener Kultur in dor Slowakei 

entsprechen wiirden. Diese Bemuhungen stollen auf bedeutende Schwierigkeiten ange- 

sichts der grofien Einheitlichkeit der Funde der Badener Kultur auf unserem Gebiete 

(Rook im Druck).

Fine typologisch-chronologische Analyse der Materialicn von Bronocice wird wold 

fiir die Klassdizierung des gesamten Zeitabschniltes, welcher der eigentlichen Badener 

Kultur in Malopolska vorausging, grundsatzliche Muster liefern konnen. Auf Grund der 

lusher vorliegenden Beobachtungen wie auch von C^-Dalen ist anzunehmen, daB es in 

Bronocice eine seit der Fruhphase der TBK bestehende Siedlung gab, welche sich fiber 

die klassische PhaseTBK, die Phase der TBK mit Boleraz-Elementen, die EtappeWyciqze- 

Ksiaznice, und danach bis etwa 2300 v. u. Z. (jiingstes Datum fur Bronocice) entwickelte.

Es ist zu erwarten, daB diese Forschungen die Art der Beziehungen und die Propor- 

tionen des Anteils von Friihbadener und vielleiebt auch Spatpolgar-Kulturelementcn an 

der SchluBetappc der TBK zu bewcrlen erlauben. Es scheint, daB fiir Malopolska das Zu- 

sammenleben der TBK mit der Boleraz- und der fruhklassischen Phase der Badener Kul

tur charakteristisch ist.

Einige Forscher (J. Madmik, A. Kempisty, J. Kruk) erwagen die Mbglichkeit eines 

Kontaktes zwischen der iiltesten Phase der Schnurkeramikkultur in dieser Gegend und 

der TBK. Ilier miissen Erscheinungen analysiert werden, die mit der Schnurkeramik

kultur verbunden sind und deren eventuelle Beziehungen zur TBK betreffen. Dieses Pro

blem ist von groBer Bedeutung fiir die Festlegung des chronologischen Rahmens der 

TBK.
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