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Wisłatal zWischen toruń und Grudziądz

Krzysztof CyreK

Abstract

Gebiet des unteren Wislaflusses wurde besiedelt von den Menschen nach dem rückzug des Gletschers erst in der allerödzeit. 
es handelte sich wahrscheinlich um schöpfer der rückenspitzen-Kultur. es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, das 
diese Gebiete gleichzeitig von Gruppen der lyngby und hamburger Kultur besiedelt wurden. 

es scheint, dass die swiderian-Kultur sich am unteren lauf der Wisla noch in der preborealen zeit, im zusammenhang mit der 
hier verspäteten (im Vergleich zu den mehr südlich gelegenen Gebieten) nachfolge von Waldflächen entwickelte.

Key words: Gebiet des unteren Wislaflusses, rückenspitzen-Kultur, lyngby und hamburger Kultur, swiderian-Kultur.

Fast alle paläolithische und mesolithische Fundstellen 
im Gebiet des unteren Wislaflusses  liegen im Bere-
ich dieses Flusstales (abb. 1). nur an sieben Funds-
tellen wurden Grabungsarbeiten durchgeführt, wobei 
eine Quellenbasis gewonnen wurde, d. h. es gibt 
entsprechend zahlreiche Feuersteininventare, weniger 
oder mehr lesbare Planigraphie, relativ gut erhaltene 
stratigraphie.

diese eigenschaften erlauben eine archäologische 
analyse und rekonstruktion des Materials. insgesamt 
kennt man auf diesem Gebiet 20 paläolithische und 
mesolithische spuren der Penetration.

Mehrheitlich sind es oberflächenfunde, die einige, 
seltener einige dutzend artefakten zählen. Vor allem 
liegen sie im Wisłatal, seltener an seinen nebenflußs-
sen radunia, Wierzyca, Wda, Brda, drwęca, osa und 
liwa. 

Bis man die arbeiten auf der zukünftiger autobahn 
begonnen hat, waren nur 12 paläolitische Fundstellen 
in diesem Gebiet bekannt, wobei keine mit hilfe ein-
er  archäologischen Methode erforscht wurde (schild 
1975, abb. 67, Kobusiewicz 1999, die Karte 2) die 
zahl von Fundstellen zeigt uns, dass man sich in einer 
anfangsetappe der Forschungen der ausgrabungs-
methode besprochenen Problematik befindet.

Wir stellen hier einige wissenschaftlich wichtige Fund-
stellen vor, die man mit hilfe der ausgrabungsmeth-
ode exploriert hat.

es handelt sich um folgende Fundstellen aus dem 
Wisłatal: Brzoza (in der literatur bekannt als toruń-
rudak) im toruner Gesenke sowie Grudziadz-Mniszek 
3 (Bokiniec, Marciniak, 1987), stare Marzy 4 und 5 
und szynych 12c, 13a, 13 B im Grudziadz Gesenke 
(abb. 1).

die frühesten spuren des spätpaläolithikums wurden 
in Brzoza, Gm. Wielka nieszawka (toruń-rudak) en-
tdeckt. oberfläche oder sondageforschungen haben 
hier einige Wissenschaftler durchgeführt: J. delekta im 
Jahr 1934, B. zielonka in den 50-er Jahren, a. Prinke 
in 1972-73, M. Marciniak in1979, s. Kukawka in1996 
und 2001  und K. cyrek in 2001).

die Fundstelle in Brzoza (toruń-rudak) liegt sich im 
Gebiet des dünnenkomplexes auf der hohen terrase 
des Wisłaflusses (abb. 2). sie befindet sich in der un-
terschiedlichen stratigraphische situation. im Fundstel-
lenkomplex Brzoza gelang es bisher nicht, eine Fund-
stelle festrustellen, die sich durch eine entsprechende 
anzahl des inventars der nicht gestörten stratigraphie 
und der ursprünglichen Planigraphie auszeichnen 
würde. Man gewann dagegen einige tausend Feuer-
steinerzeugnisse mit ausgehender  spätpaläolitischer 
typologie, die sich an die swiderian – Kultur anknüpft. 
ihre stratigraphische Position liegt jungdryasische  oder 
präboreale chronologie nahe. sie traten in größen- und 
strukturmäßig differenzierten Konzentrationen auf.

unter den retuschierten Formen  gibt es einen ähnli-
chen anteil  von endkratzern, stiecheln und  Pfeils-
pitzen. das bezeugt den Jagdcharakter der paläoli-
tischen Penetration in dem Gebiet. so viele Fundstellen 
von paläolitischer Provenienz auf einem bezeichneten 
Gebiet bedeutet, dass es hier  ablagerungen des Feuer-
steinrohstoffes gab, oder man fand hier gute Bedingun-
gen für die Jagd. es scheint, so zu sein dass es hier auf 
der Brzoza um die Fundstelle zweiter situation geht, 
weil herden von renntieren genau hier den Wisłatal 
überquerten.  die Konzentration von Fundstellen in 
Brzoza ist die am weitesten im norden liegende Grup-
pierung  auf der Polnischen ebene dieses art.
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die folgenden zwei spätpaläolitischen Fundstellen hat-
ten mehr Glück, weil sie auf der terrasse der zukünfti-
ger autobahn a1 lagen. dies ermöglichte ihre en-
tdeckung und weitere methodische ausgrabungen.

die erste Fundstelle ist stare Marzy 5 auf dem rand 
der hoehterrasse des Wisłatal, ca. 10 m über dem un-
teren terrassenniveau und ca. 40 m über der niederter-
rasse (abb. 3). sie befindet sich in der nähe des zip-
fels, wo das Mątwa- und Wisłatal zusammenmünden. 
die oberfläche der Fund stelle ist zur zeit stark eolisch 
durchmodelliert (abb. 3). die ursache dafür ist, dass 
einzelne Kulturobjekte sich auf den unterschiedli-
chen niveaus befinden, von 10 bis 150 cm von der 
oberfläche.

in stare Marzy 5 kamen fast alle spätpaläolitische 
Funde auf ihrem unsprünglichen lageort in struktur-
losen sandvorkommen in der illuvialschicht des fos-
silen Boden des atlantischen zeitalters (paleopädolo-
gische analyse von r. Bednarek und M. Jankowski, 
das tiposkript im institut für archäologie der Mikołaj 
Kopernik universität ) und in der oberen schicht von 
Weißsand des untergrundes vor. diese schicht ist in 
der dokumentation der Fundstelle als die dritte Kultur-

schicht bezeichnet und entspricht dem nutzungsniveau 
des Gebiets in der zeit vom späten Pleistozän bis an-
fang holozän und weiter bis anfang der subborealzeit, 
wobei es keine Möglichkeit gibt, einzelne Besiedlung-
sphasen der Fundstellen auszuzeichnen. dem niveau, 
auf dem die Fundstellen lagen, entsprechen die spuren 
des fossilen erdbodens der sich in Form einer unter-
brochenen, ursprünglichen humusschicht mit geringen 
holzkohlenanteilen erhielt. nach der pädologischen 
analyse  ist der ursprüngliche holozänererdboden der 
in einem stratigraphieniveau anwesend ist, der dem 
Vorkommen der spätpaläolitischen Funde entspricht. 
in dieser situation ist es nicht auszuschließen, dass 
der erdboden präboreale chronologie hat. das niveau 
wurde an zwei stelle entdeckt (leider ohne Fundstel-
lenkontext) in der tiefe von ca. 100 cm von der ober-
fläche. noch älteren, sehr schwach sichtbaren fossilien 
erdboden kann man an anderen ort der Fundstellen 
entdecken, ca. 50 cm unter den oben besprochenen er-
dboden. er hat alle eigenschaften des usello - erdbod-
en, der in der anderen Fundstellen auf die allerödzeit 
datiert ist.

abb. 1. das im Beitrag besprochene Gebiet mit vermerkten Fundstellen
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nimmt man an, dass der fossile erdboden vom alleröd 
stammt, dann liegen die sände  mit paläolitischen 
Funden darüber und sind vom dryas iii schon hinter 
der dünenphase.

die Mehrzahl der Funde lag in 18 anhäufungen (abb. 
4) mit unterschiedlicher oberfläche, Form und zahl 
der Funde (tiposkript der Bearbeitung für agencja Bu-
dowy autostrad, das sich im institut für archäologie 
der Mikołaj Kopernik universität befindet).

insgesamt wurden 1418 spätpaläolithische  und meso-
lithische  Feuersteinerzeugnisse geborgen. zu unter-
streichen ist, dass alle erzeugnisse einer detaillierten 
trasseologischen analyse  unterzogen wurden. ihre 
autoren sind J. Malecka – Kukawka, l. czajkina und 
G. osipowicz (das tiposkript der Bearbeitung befin-
det sich im institut für archäologie der Mikolaj Ko-
pernik universität in torun). das ist die erste solche 
Bearbeitung in den polnischen Forschungen, die das 
Paläolithikum betrifft.

zum Beispiel dominieren in der anhäufung i unter den 
retuschierten Formen die stichel (20 stück) über den 
Kratzer (7 stück) und den Pfeilspitzen (5 stück). Wie 
wurden sie benutzt? Für die antwort auf diese Frage die 
trasseologische analyse. war sehr hilfreich insgesamt 
24,1 Prozent allen Funden sind funktionale Werkzeuge. 
auch der anteil von typologischen Werkzeugen ist 
hoch. dies zeugt von einem ausgeprägten Jagdcharak-

ter der paläolitischen Penetration dieser region. die 
ergebnisse der trasseologischen untersuchungen es-
baubten  die aktinktäten präzise zu bestimmen, die an 
dieser stelle im rahmen der Verarbeitung der erlegten 
tiere realisiert wurden.

es scheint vo zu teich, dass fast alle erzeugnisse inten-
siv benutzt wurden, z. B. beim Gerben, bei der holz- 
Knochen- und Geweihbearbeitung.

die trasseologische analyse vermittelt den eindruck, 
dass die Fundstelle im herbst  besiedelt wurde. das 
stimmt mit einer oft in der Fachliteratur hypothese 
überein, zu findende, dass man sowohl im Paläolithi-
kum, alls auch in historischer zeit  renntiere vos allem 
im herbst gejagt wurden (campbell 1995;  Kobusie-
wicz 1999).

die typologische und stilische analyse som die uniter-
suchnung des anfezugungstechnik des Funde lasst die 
klassische Świderian-technik des Klihgengeninnung 
eskeunen.

auch die Merheit der retuschierten Formen in dieser 
Fundstelle gehört zur swiderian-Kultur. unter den 
Pfeilspitzen dominieren die doppeleckigen  Formen, 
oft mit flacher retusche auf der unteren seite der Ba-
sis. typologisch knüpfen die swiderian und die ander-
en Pfeilspitzen an die Wojnowo-Pfeilspitzen an zum 

abb. 2. Brzoza (toruń-rudak). die region mit spätpaläolitischen Fundstellen.
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ersten Mal wurden sie von M. Kobusiewicz (1970) ty-
pologish definiert.

der erste typ von Świderian-Pfeilspitzen kommt im 
ganzen Gebiet der Świderian-Kultur von, der zweiten 
findet man dagegen nur westlich des Wisłaflusses.

obwohl die Gruppe von Pfeilspitzen aus stare Marzy 
formell unterschiedlich ist, gewinnt man den eindruck, 
dass sie homogen ist. es handeltsich um die anferti-
gungstechnik (Querbrechung  der entsprechenden 
Klingen) und stilistik von geferigten Formen (Größe 
und Proportionen).  Ähnlich haben die endkratzer 
auch einen gleichartigen charakter. etwas mehr unter-
schiedlich sind die stichel, unter denen die Grubenfor-
men vorkommen.

zusammenfassend ist zu sagen, dass sowohl Kern-
steine  wie auch halbmaterial und retuschierte Formen 
zum typologischen spektrum der Świderian-Kultur ge-
hören. es ist jedoch zur deitmicht möglich, auf  Grund 
von daten die einzelnen Phasen ihrer entwicklung zu 
präzisieren.

die stratigraphische analyse zeigt, dass die Fundstelle 
Marzy stare um die Wende einer kalten Periode (die 
dryas iii-oszilation) zur erwärmung der Preborealp-
eriode (die zeit zwischen 8500 und 7900Bc) gehört.

es scheint vo zutein, dass nur die anhäufung nr iV viel 
jünger ist. auf der Basis von typologischen daten kann 
man feststellen, dass sie rest  eines mesolithischen la-
gers darstellt ist, der am ende der Boreal- oder in der 

abb. 3. stare Marzy 4 und 5. Geomorphologie des Gebietes. erklärungen: 1-Kementerasse, 2- dünenhügel, 3 -  Moräne des 
toteneises, 4 und 5 - archäologische Grabungen (Fndst. 4 und 5), 6 – Moränenebene mit der sanddecke, 7 – schmelzeis-
vertiefungen, 8 – hochmoorebene, 9 – tälersohlen und – rinnen, 10 – hängen, 11 – steilhänge, 12 – denudationstal.
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abb. 4. stare Marzy 5. Planigraphie der Feuersteinanhäufungen.
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ersten hälfte der atlantik-Periode (6600 – 4000 Bc) 
entstand.

Wenn es sich um spätpaläolitische anhäufungen handelt 
to, gibt es keine stratigraphischen und typologischen  
indizien, die auf seine mehrphasige Besiedlung der 
swiderian-Kultur in der besprochenen Fundstelle dent-
en künnen. dies bedeutet aber nicht, dass alle anhäu-
fungen gleichzeitig beim einmaliger Besiedlung ent-
standen. es ist nicht auszuschliessen, dass die kleinen 
Gruppen der swiderian-Kultur vielfach in den kürzen 
zeitabschnitten hier einen aufenthalt machten. 

ein sehr interessanter Fund ist die einzelne Pfeilspitze 
aus schockoladenfeuerstein, die auf der einige hundert 
Meter entfernten Fundstelle stare Marzy 4 gefunden 
worden ist. Mochstwahocheihlich kann die als ergeb-
nis einer Jagdpenetration intoprehiet weden, die in 
der nähe des lagers in Marzy stare 5 durchgeführt 
wurde.

die zweite Fundstelle, die während der arbeiten auf der 
zukünftiger autobahn a1 entdeckt wurde ist szynych 
13. sie liegt auf der dünnen terrasse des Wislatals.

auf die spätpaläolitische Funde ist man im illuvium 
des fossiles erdbodens um eine atlantische Genese 
gestoßen. Feuersteinfunde sind in 5 Konzentrationen 
mit unterschiedlichem Bestand und auch unterschied-
licher Geschlossenheit vorhanden. insgesamt hat man 
ungefähr 1500 Feuersteinerzeugnisse gefunden. auf  
Grund der Planigraphie und der analyse der struktur 
von inventaren, die die einzelnen Konzentrationen 
bilden, kann man drei von ihnen als anhäufungen be-
trachten, wahrend die anderen haben dagegen einen 
unbestimmten charakter reigen. 

außer halbrohstoff und Kernen findet man hier auch 
retuschierte artefakte, unter denen, beim Fehlen von 
endkratzern die,  stichel dominieren. diese struktur 
des Komplexes lasst seine bestimmte Funktion ver-
muten, die wahrscheinlich mit der Knochen- und holz-
bearbeitung verbunden ist. 

auf der Fundstelle szynych  13 befindet sich auch eine 
anhäufung, in der die endkratzer zahlreicher sind als 
stichel. dies zeigt den unterschiedlichen funktionallen 
charakter der objekte.

ein unikaler Fund an der Fundstelle szynych 13 ist das 
objekt 365, das  einige zehn Metern von den beschrie-
benen Feuersteinanhäufungen, in der uferzone des 
alten Flussbettes der Wisła liegt. innerhalb von sand-
schichten mit spuren des Wasseraufstieges, unmittel-
bar über dem niveau von biogenen strukturen lag ein 
gewaltiger, nacheiszeitlicher stein mit flacher  ober-
fläche (abb. 5). die starke Verwitterung der ganzen 
Fläche des steines macht seine genaue Betrachtung un-

möglich, um eventuelle bewusste  Bearbeitungsspuren 
durch den Menschen anzunehmen. nichtsdestoweni-
ger scheint es, dass die umrisse eine unnatürlich kan-
tige Gestalt aufweisen, was seiner gezielten Gestaltung 
nahe legt. Genauso unnatürlich ist die starke Glättung 
der oberen Fläche des steines. neben dem beschrie-
benen stein befand sich ein kleinerer eratik (sitz ?), 
daneben lag ein Granitschlagzeug und ein wenig char-
akteristischer Feuersteinbeschlag. die beschriebenen 
details legen die Vermutung nahe, dass es hier viel-
leichumt eine Bearbeitungs- oder Verarbeitungsstelle 
von erlegten tieren handelt (?), was eine überall, auf 
den spätpaläolitischen Feldlagern der Jäger anzutref-
fende Maßnahme ist. ein zusätzliches argument für 
den paläolitischen charakter dieses Fundes ist seine 
stratigraphische Position an der Grenze von alluvi-
alen und äolischen spätpleistozänen sand strukturen. 
auf der jetzigen erforschungsetappe der Fundstelle ist 
es schwer, die gegenseitigen räumlichen relationen 
zwischen dem oben beschriebenen stein und Feuer-
steinfunden zu bestimmen.

die besprochenen inventare kann man mit spätpaläoli-
tischer swiderian-Kultur verbinden. dafur spacht die: 
doppelflächige technik des Kernes, soure die end-
kratzer, stichel  und einzelne doppeleckigen Pfeils-
pitzen mit flacher retusche auf der unteren seite der 
Basis.

auf dieser Fundstelle, stellte man unterhalb des 
niveaus des beschriebenen erzeugnisse spuren von 
fossile Boden bemerkt, die an dem typ usselo erin-
nert. es ist zu, dass die besprochenen anhäufungen aus 
der kälteren spätvistulian- oscilation (dryas iii) stam-
men oder zur präborealen zeit gehören. so ist werden 
die Merzahl von Fundstellen der swiderian-Kultur aus 
der Mitteleuropäische ebene datiert (J. Kozłowski, s. 
Kozłowski 1977).

die dritte Fundstelle, die bei der ausgrabungsmethode 
erforscht wurde, ist Grudziądz-Mniszek 3 (Bokiniec, 
Marciniak 1987), wo man Fragmente von zwei spät-
paläolitischen anhäufungen freigelegt hat.

es lasst tich feststellen, dass die Fundstellen in szy-
nych 13, Grudziadz-Mniszek 3 und stare Marzy 5 die 
ersten Besiedlungspunkte sind, die man im Kreis der 
eventuellen Konzentration der spätpaläolitischen  Be-
siedlung im Wisłatal zwischen chełmno und Grudziądz 
entdeckt hat. sichtbar sind hier analogien und territo-
riale anknüpfungen zu der Konzentrationen von Fund-
stellen im toruner Gebiet.

zusammenfassend ist zu tagh, scheint es, dass der bes-
prochene abschnitt des Wisłatales nach dem rückzug 
des Gletschers erst in der allerödzeit von den Menschen 
besiedelt wurde. es handelte sich wahrscheinlich um 
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abb. 5. szynych 13. objekt 365.
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abb. 6. stare Marzy 5. die anhaufung i. 1 – der stichel, 2 -3, 6 – die Kernsteinen, 4 – 5 – die Kratzer.
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abb. 7. stare Marzy 5. die anhaufung i. 1 – 3 – die stichel, 4-6 – die stielspitzen.
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abb. 8. stare Marzy 5. die anhaufung i. 1-3 – die stichel, 4-6 – die stielspitzen.
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abb. 9. stare Marzy 5. die auswahl von Kratzern.
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abb.10. stare Marzy 5. die auswahl von sticheln
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abb. 11. stare Marzy 5. die auswahl von stielspitzen.
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abb. 12. Marzy 5. die auswahl von Kernsteinen.
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spuren die Funde aus stare Marzy 5 und szynych 
13 aufwerter. es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, dass diese Gebiete gleichzeitig von Gruppen 
der lyngby und hamburger Kultur besiedelt wurden. 
diese Vermutung wurde aufgrund der Verbreitung die-
ser zwei Kultureinheiten auf benachtbarten Gebieten 
in der analogen Klimazone geschlossen.

deutlich reichere Besiedlung scheint es in der zweiten 
hälfte der letzten Kälteperiode des Vistulianum in der 
periglazialen landschaft gegeben zu haben, als die 
stirnfläche des Gletschers sich ca. 150 km von toruń 
befand. 

diese geographische lage war die ursache des aus-
gesprochenen saisonhaften charakters der damaligen 
Besiedlung des Wislatales durch Gemeinschaften der 
Świderian-Kultur (stare Marzy 4 ind 5, szynych 13 
a, 13 B und Grudziądz-Mniszek 3. diese Gruppen 
wanderten auf Wegen, die in der nord-süd-achse 
lagen, wovon sie in die obengenannten Fundstellen 
vorhandenen einzelnen importe des schockoladenfeu-
ersteines brachten. es scheint, dass die swiderian-Kul-
tur sich am unteren lauf der Wisla noch in der prebore-
alen zeit, im zusammenhang mit der hier verspäteten  
(im Vergleich zu den mehr südlich gelegenen Gebieten) 
nachfolge von Waldflächen entwickelte.
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VėlyVasis  Paleolitas 
ir  Mezolitas Vyslos 
slėnyJe tarP torunės ir 
Grudziądzo

Krzysztof Cyrek 

san t rauka

straipsnyje aptariami septynių vėlyvojo paleolito ir 
mezolito svidrų kultūros radimviečių Vyslos slėnyje 
archeologinių tyrinėjimų rezultatai. iki šiol šiame re-
gione buvo žinoma 12 paleolito stovyklaviečių, tačiau 
jos nebuvo archeologiškai ištirtos. Pati ankstyviausia 
šio regiono vėlyvojo paleolito radimvietė – Brzoza 
(toruń-rudak), stratigrafiškai datuojama vėlyvuoju 
driasu arba preborialiu. Joje rastas inventorius, skir-
tas daugiausia medžioklei. Čia rasta 1418 vėlyvojo 
paleolito ir mezolito svidrų kultūros objektų. Visi jie 
buvo traseologiškai ištirti, o tai leido nustatyti pavienių 
dirbinių funkciją. Manytina, kad šioje stovyklavietėje 
buvo apsistojama trumpam laikui, dažniausiai rudenį, 
t. y. šiaurės elnių medžioklės metu. stare Marzy 5 
buvo gyventa nuo driaso iii pabaigos iki preborealinio 
atšilimo (8500 ir 7900 Bc). Mezolitinė medžiaga da-
tuojama borealio pabaiga – pirmąja atlantinio periodo 
pradžia (6600–4000 Bc). szynych 13 stovyklavietėje 
rasta apie 1500 titnago dirbinių, skirtų daugiausia 
medžio ir kaulo-rago apdirbimui. Ji datuojama driaso 
iii arba borealio laikotarpiais. Čia aptarta medžiaga 
rodo, kad šioje Vyslos slėnio atkarpoje buvo apsigy-
venta tik pasitraukus ledynui, t. y. aleriodo laikotarpiu. 
Manoma, kad tai galėjo būti kultūrų su segmentiniais 
antgaliais, taip pat lyngby ir hamburgo kultūrų nešėjai. 
antrojoje paskutinio atšalimo pusėje, preborealyje, šis 
regionas buvo tankiau apgyvendintas svidrų kultūros 
grupių.
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