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EinlEitUng

im november 2009 stießen Militaria-Sammler 25 km westlich von Krakau, in 
der nähe von Krzeszowice auf einen kleinen bronzenen gegenstand, dessen 
Vorderseite mit einem Ornament verziert war. Der Fund lag 15 cm tief in der 
Humusschicht, am südwestlichen Hang der Kowalska góra — einer Anhöhe, 
die im Osten das Dorf Filipowice, powiat Krzeszowice, überragt. Das im Karst-
tal gelegene Dorf erstreckt sich entlang des Baches Filipówka (Abb. 1).

Der sehr gut erhaltene Fund1 war mit einer Patina bedeckt. Er ist 6,7 cm 
lang und seine Form erinnert an ein verlängertes trapez mit einer runden 

1 ich bedanke mich bei Frau Dr. habil. R. Madyda-legutko (Jagiellonen-Universität), für die 
freundliche Unterstützung beim Verfassen dieses textes. 
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Basis. Die Breite schwankt von 1,6 cm im oberen Bereich bis 2,1 cm im unteren 
Bereich. Der obere Teil des Objektes ist verdickt, leicht gespalten und mit zwei 
sorgfältig gebohrten nietlöchern mit einem Durchmesser von jeweils 2,5 mm 
versehen. Entlang der Außenkanten sind zehn Kreisaugen mit einem Durch-
messer von 6 mm einpunziert, deren Mittelpunkte deutlich tiefer als die Krei-
se eingeprägt sind. Das Objekt weist im Profil eine leichte Biegung auf, die 
wahrscheinlich auf das Flachhämmern auf einem Amboss zurückzuführen ist 
(Abb. 2). 

Es handelt sich bei diesem Fund um eine Riemenzunge die wegen ihrer 
Form als zungenförmiger gürtelbeschlag angesprochen wird. Derartige Beschlä-
ge sind charakteristisch für das Ende der Römischen Kaiserzeit und den Beginn 

Abb. 1. Filipowice, powiat Krzeszowice, województwo małopolskie, Polen.  
Fundstelle des zungenförmigen gürtelbeschlages; graphik l. Krudysz.
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der Völkerwanderungszeit in Polen (g o d ł o w s k i  1970, 26, taf. iV:5. M a d y-
d a - l e g u t k o  1977, 386–387; 2011 92–93; s. auch M ą c z y ń s k a  1999, 25, 
Abb. 1, 2; K o k o w s k i  2005, 167, Abb. 3). R. Madyda-legutko hat diese 
Fundgruppe bereits in einigen Arbeiten eingehend besprochen. in einem aus-
führlichen Artikel über die gürtelgarnituren der Römischen Kaiserzeit bestä-
tigte die Autorin die bestehende Chronologie der zungenförmigen gürtelbe-
schläge und datierte diese an das Ende der Römischen Kaiserzeit und den 
Anfang der Völkerwanderungszeit (M a d y d a - l e g u t k o  1977, 386–387). 

Abb. 2. Filipowice, powiat Krzeszowice, województwo małopolskie, Polen.  
Eine Riemenzunge vom typ 12, Variante 2 nach R. M a d y d a - l e g u t k o  (2011);  

gez. von L. Krudysz; Photo von L. Krudysz.
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Dieselbe Autorin befasste sich außerdem mit der Stilistik, Funktion und 
der trageweise von Riemenzungen, indem sie gürtelgarnituren rekonstruierte 
und analysierte (M a d y d a - l e g u t k o  1983). ihr Buch über die Riemenzung- 
en der Przeworsk-Kultur erschien 2011 und stellt eine Zusammenfassung der 
Forschungen zu dieser Objektgruppe dar. Es enthält ferner eine komplexe 
Analyse eine gürtelgarnitur der Przeworsk-Kultur im Vergleich mit anderen 
Kulturen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit auf 
dem gebiet Polens. Das reiche Bildmaterial illustriert sowohl einzelne Exem-
plare von Riemenzungen als auch ganze gürtelgarnituren und alle bekannten 
Rekonstruktionen. Die Autorin ordnet die zungenförmigen gürtelbeschläge dem 
typ 12 der schnabelförmigen gürtelbeschläge und Scharnierplatten der grup-
pe Vi zu und unterscheidet drei verschiedene Varianten (M a d y d a - l e g u t k o 
2011, 91–97, 160). 

Einen wesentlichen Beitrag zu den Überlegungen über die Stilistik der 
zungenförmigen gürtelbeschläge lieferten die Arbeiten von A. Bitner-Wróblew-
ska. Sie weist auf Einflüsse skandinavischer Werkstätten, auf die Erzeugnisse 
des baltischen Kreises und das gebiet der Wielbark-Kultur sowie der Masło-
męcz-gruppe der Wielbark-Kultur hin (B i t n e r - W r ó b l e w s k a, W r ó b l e w-
s k i  1991; B i t n e r - W r ó b l e w s k a  2003). 

Darüber hinaus sind diverse Fundberichte mit Anmerkungen und kurzen 
Besprechungen über zungenförmige gürtelbeschläge nennenswert (vgl. g e-
s c h w e n d t  1936; g o d ł o w s k i  1964; 1969a; Ł a s z c z e w s k a  1966; M ą- 
c z y ń s k a  1970; S z y d ł o w s k i  1974; C y r e k  1997; M u z o l f  1997; B i-
b o r s k i  2004).

DiE zUngEnFöRMigEn gÜRtElBESCHlägE DER VARiAntE 2  
UnD 3 iM VERBREitUngSgEBiEt DER PRzEWORSK-KUltUR

zungenförmige gürtelbeschläge treten am Ende der Römischen Kaiserzeit und 
in der frühen Völkerwanderungszeit vor allem im gebiet des westbaltischen 
Kreises auf. in geringer Anzahl kommen sie auch im Verbreitungsgebiet der 
Wielbark- und Przeworsk-Kultur vor. Vereinzelt sind außerdem Exemplare aus 
der nordöstlichen Slowakei und der Ungarischen tiefebene bekannt (M a d y-
d a - l e g u t k o  2 0 1 1, 95).

in der Przeworsk-Kultur konzentrieren sich die Funde derartiger Riemen-
zungen im gebiet des Krakau-tschenstochauer Juras (polnisch: Jura Krakow-
sko-Częstochowska) und in der nordwestlich angrenzenden Hochebene von 
Wieluń (s. tabelle 1 und Abb. 3). in einer Siedlung in Jakuszowice, powiat 
Kazimierza Wielka, die 60 km nordöstlich von Krakau liegt, wurden vier Ein-
zelfunde von gürtelbeschlägen entdeckt. Ein weiteres Exemplar stammt aus 
dem Brandgräberfeld von Szczedrzyk, powiat Opole, das sich in der Schlesisch- 
en tiefebene befindet. zungenförmige gürtelbeschläge wurden auch in Breslau- 
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T a b e l l e  1 

Funde zungenförmiger gürtelbeschläge der Przeworsk-Kultur der Varianten 2 und 3 nach  
R. M a d y d a - l e g u t k o  (2011) im Krakau-tschenstochauer Jura u. Hochebene vom Wieluń 

inclusive der im text beruecksichtigten Fundstellen Szczedrzyk und Jakuszowice 
(p. — powiat; w. — województwo)

nr. Ort
Fundstelle 

nr.
Fundart

Anzahl 
der 

Exemplare
Bibliografie (mit Abb.)

1.
Dobrodzień,  
p. Olesno,  
w. opolskie

1
gräberfeld mit 
Brandschicht 

4 + 24 
Fragmente

S z y d ł o w s k i  1974, 
taf. lXXXViii 

2.
Filipowice, 
p. Krzeszowice, 
w. małopolskie

keine Einzelfund 1 Vorliegender Beitrag

3.

Jakuszowice, 
p. Kazimierza
Wielka, 
w. świętokrzyskie

2 Siedlungsfund
4

K a c z a n o w s k i 
R o d z i ń s k a  2008, 
186, Abb. 6:1–3; 
M a d y d a - L e g u t k o 
2011, 91, 160, taf. 
Xli:13; M ą c z y ń s k a 
1999, 45, Abb. 5:1

4.
Kostkowice, 
p. Zawiercie, 
w. śląskie

3
Schicht mit Funden 
aus verschiedenen 
Epochen

1
C y r e k  1997, 69,  
Abb. 3:7

5.
Mokra, 
p. Kłobuck, 
w. śląskie

8 grab nr. 377 
B i b o r s k i  2004, 132; 
M a d y d a - L e g u t k o 
2011, 91, 160

6.

Ojców — Höhle 
Ciemna, 
p. Kraków, 
małopolskie

× Depot (?) 1
M ą c z y ń s k a  1970, 
202, Abb. 22:i

7. Olsztyn, 
p. Częstochowa, 
w. śląskie

1
gräberfeld mit 
Brandschicht

6
S z y d ł o w s k i  1974 
taf. ClXXiV:f, g, h, i, 
k, l

8.
Opatów,  
p. Kłobuck,  
w. śląskie

1 Schichtbefund 1

g o d ł o w s k i  1964, 
144, Abb. 2:2;  
M a d y d a - L e g u t k o, 
R o d z i ń s k a - n o w a k, 
z a g ó r s k a - t e l e g a 
2011a, 119–123; 
M a d y d a - L e g u t k o, 
R o d z i ń s k a - n o w a k, 
z a g ó r s k a - t e l e g a 
2011b, taf. 161: 
Befund 439–441, 
449–454:195
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T a b e l l e  2

Funde zungenförmiger gürtelbeschläge der Przeworsk-Kultur der Varianten 2 und 3  
nach R. Madyda-legutko (Funde außerhalb des in diesem text berücksichtigten gebietes)

nr. Ort
Fundstelle 

nr.
Fundart

Anzahl der 
Exemplare

Bibliografie (mit Abb.)

1.

Komorów,  
p. Rawa  
Mazowiecka,  
w. mazowieckie

? Brandgräberfeld 1 Fragment
M a d y d a - L e g u t k o 
2011, 92

2.

Poznań-nowe 
Miasto,  
p. Poznań,  
w. wielkopolskie 
(Variante 3)

1 Brandgrab 1

M a c h a j e w s k i 
2003, 280
M a d y d a - L e g u t k o 
2011, 92–93, 163,  
taf. Xlii:5

3.

Wrocław- 
Mirków,  
p. Wrocław,  
w. dolnośląskie

1 Siedlung 1
g e s c h w e n d t  1936, 
271, Abb.2:a

nr. Ort
Fundstelle 

nr.
Fundart

Anzahl 
der 

Exemplare
Bibliografie (mit Abb.)

19.

Podzamcze-Berg 
Birów,  
p. Zawiercie 
(Variante 3),  
w. śląskie

1 Fluchtort 1
M u z o l f  1997, 126, 
Abb.7:6

10.
Skrzydlów,  
p. Częstochowa, 
w. śląskie

 2 gräberfeld 
1 Ł a s z c z e w s k a  1966, 

197, Abb.4:a

11.
Szczedrzyk,  
p. Opole,  
w. opolskie

11
gräberfeld mit 
Brandschicht

1

S z y d ł o w s k i  1974, 
tafel Viii: c.
M ą c z y ń s k a  1999, 
Abb. 1:8

12.
Żabieniec,  
p. Częstochowa, 
w. śląskie

 1 Schichtbefund 1
g o d ł o w s k i  1969a, 
139, Abb. 3:c

T a b e l l e  1 
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Abb. 3. Verbreitung zungenförmiger gürtelbeschläge im Krakau-tschenstochauer Jura  
(inklusive der im text berücksichtigten Fundstellen Szczedrzyk und Jakuszowice —  

nr. 10 und 11); p. — powiat; w. — województwo; gez. von i. Jordan.
1. Filipowice p. Krzeszowice, w. małopolskie; 2. Ojców (Höhle Ciemna), p. Ojców, w. małopolskie;  

3. Podzamcze (Berg Birów), p. zawiercie, w. śląskie; 4. Kostkowice, p. zawiercie, w. śląskie; 5. Olsztyn,  
p. Częstochowa, w. śląskie; 6. Skrzydlów, p. Częstochowa, w. śląskie; 7. Żabieniec, p. Częstochowa, w. śląskie; 

8. Opatów, p. Częstochowa, w. śląskie; 9. Dobrodzień, p. Oleśno, w. opolskie; 10. Szczedrzyk, p. Opole,  
w. opolskie; 11. Jakuszowice, p. Kazimierza Wielka, w. świętokrzyskie; 12. Mokra, p. Kłobuck, w. śląskie.
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Mirkau (heute Wrocław-Mirków, powiat Wrocław; vgl. g e s c h w e n d t  1936, 
271, Abb. 2:a) und in Masovien in Komorów, powiat Rawa Mazowiecka, (M a-
d yd a - l e g u t k o  2011, 92) sowie Posen, Poznań-nowe Miasto powiat Poznań 
gefunden (M a c h a j e w s k i  2004, M a d y d a - l e g u t k o  2011, 92–93)2. Bisher 
ist diese Art von gürtelbeschlägen von 15 Fundstellen der Przeworsk-Kultur 
bekannt. Dabei handelt es sich sowohl um gräberfelder als auch um Siedlun-
gen. zwei Exemplare stammen außerdem aus Höhlen (M ą c z y ń s k a  1970, 
Taf. 22; C y r e k  1997, Abb. 3:7). Es handelt sich dabei um zungenförmige 
gürtelbeschläge der Variante 2 nach Madyda-legutko, ausgenommen von einem 
Exemplar aus Podzamcze, powiat zawiercie, das zur Variante 3 gehört (M u z o l f 
1997, 126, Abb. 7:6) und einem Exemplar aus Posen (Poznań-nowe Miasto, das 
außerhalb des in diesem Beitrag berücksichtigten Arbeitsgebietes liegt (M a- 
c h a j e w s k i  2003, 280; M a d y d a - l e g u t k o  2011, 163, taf. Xlii:5). 

Über die Hälfte aller bisher bekannten zungenförmigen gürtelbeschläge der 
Variante 2 stammt aus gräberfeldern in Dobrodzień, powiat Olesno, und Olsz- 
tyn, powiat Częstochowa (S z y d ł o w s k i  1974, taf. lXXXViii, taf. ClXXiV:f, 
g, h, i, l). Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, dass die Exemplare aus 
Dobrodzień verhältnismäßig schlecht erhalten sind, was eine sichere Beurtei-
lung ihrer Form und ihrer Verzierungen erschwert3.

Allen Objekten gemein ist, dass sie aus Bronze gefertigt wurden. Sie un-
terscheiden sich durch ihre größe, angefangen von 2,5 cm länge z. B. bei 
jenem Exemplar aus Breslau-Mirkau (heute Wrocław Mirków; vgl. g e s c h- 
w e n d t  1936, 271, Abb. 2:a), bis zu 7,5 cm langen Exemplaren aus Kostkowice, 
powiat zawiercie (C y r e k  1997, Abb. 3:7). ihre Verzierungen ähneln sich stark, 
meist handelt es sich um punzierte Kreisaugen. Bis auf zwei Exemplare aus 
Jakuszowice, powiat Kazimierza Wielka (M a d y d a - l e g u t k o  2011, taf. 
Xlii:1–2), weisen die Riemenzungen der Variante 2 eben diese Ornamentik 
auf. Unterschiede äußern sich lediglich in der Anzahl, dem Durchmesser und 
der Anordnung der Ornamente.

Die gut erhaltenen Exemplare aus Skrzydlów, powiat Częstochowa (Ł a s z- 
c z e w s k a  1966, 197, Abb. 4:a), Kostkowice, powiat zawiercie (C y r e k  1997, 

2 Ein eigenes Forschungsfeld stellen zungenförmige gürtelbeschläge der Variante 1 aus Edel-
metallen dar, die aus den Fürstengräbern von Breslau-Sakrau (Wrocław-zakrzów; vgl. M ad y d a -
l e g u t k o  2011, 160) stammem. Diese werden mit den hunnischen Bestattungen von Jakuszowice, 
powiat Kazimierza Wielka, und dem Depot von Jędrzychowie, powiat Wrocław, in Verbindung 
gebracht. 

3 in der tabelle 1 wurden in der Spalte Anzahl der Exemplare nur diejenigen Beschläge an-
gegeben, die der besprochenen Fundkategorie sicher zugeordnet werden können. So stammen aus 
dem gräberfeld Dobrodzień-Rędzina 24 Fragmente und drei vollständig erhaltene zungenförmige 
gürtelbeschläge (S z y d ł o w s k i  1974, taf. lXXXViii). Es besteht die Möglichkeit, dass einige 
Bruchstücke zu ein und demselben Exemplar gehören. Dies ist selbstverständlich nicht die Regel. 
So haben wir es z. B. im Falle des gräberfeldes in Olsztyn, powiat Częstochowa, mit sechs derartig 
charakteristischen und unterschiedlichen Fragmenten zu tun, dass sie zweifellos als Fragmente 
von unterschiedlichen Beschlägen angesprochen werden können. Daher werden sie auch als solche 
kategorisiert. 
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69, Abb. 3:7), Mokra, powiat Kłobuck (B i b o r s k i  2004, 132) und die bereits 
erwähnten zungenförmigen gürtelbeschläge aus dem Brandgräberfeld von Szcze- 
drzyk, powiat Opole (S z y d ł o w s k i  1974, taf. Viii:c), ähneln typologisch ei-
nem Beschlag aus Kowalska góra.

Die oben erwähnten Riemenzungen haben eine rechteckige Form mit einer 
runden kurzen Seite. Die oben erwähnten Riemenzungen haben jedoch eine 
rechteckige Form mit abgerundeter unteren Teil, nur das in Mokra gefundene 
Exemplar errinert an den gennanten Fund aus Filipowice4. innerhalb der im 
gebiet der Przeworsk-Kultur gefundenen zungenförmigen gürtelbeschläge fin-
den sich auch unverzierte Exemplare. 

Dazu gehören jene aus den gräberfeldern von Opatów, powiat Kłobuck 
(g o d ł o w s k i  1964, 144, Abb. 2:2) und Żabieniec, powiat Częstochowa (g o-
d ł o w s k i  1969a, 139, Abb. 3:c). Diese Objekte stammen alle aus der letzten 
Belegungsphase dieser gräberfelder. Ebenfalls unverziert ist ein Beschlag aus 
dem spätantiken bzw. frühen völkerwanderungszeitlichen Depot aus der Ciem-
na Höhle (Ojców, powiat Kraków; s. M ą c z y ń s k a  1970, 202, Abb. 22:i)5. 

Andere Verzierungen der Variante 2 sind nur von zwei (von insgesamt 
vier) zungenförmigen gürtelbeschlägen aus der schon erwähnten Siedlung der 
Przeworsk-Kultur in Jakuszowice bekannt. Eines der Objekte ist mit Motiven 
in Form von Wolfszähnen verziert (M ą c z y ń s k a  1999, 45, Abb. 5:1; K a- 
c z a n o w s k i, R o d z i ń s k a - n o w a k  2008, Abb. 6:3). Ein weiteres Fragment 
weist ein Ornament aus punzierten linien auf, die entgegengesetzte Winkel 
bilden (M ad y d a - l e g u t k o  2011, 261, taf. Xlii:2). zwei weitere Beschläge 
aus Jakuszowice sind mit den typischen kreisförmigen Punzierungen versehen 
(K a c z a n o w s k i, R o d z i ń s k a - n o w a k  2008, 186, Abb. 6:1–2).

Die Verzierung eines Beschlags der Variante 3 vom Berg Birow, einem 
Fluchtort in Podzamcze, powiat Zawiercie, unterscheidet sich deutlich von den 
bisher besprochenen Ornamenten. Es handelt sich dabei um punzierte linien, 
die entgegengesetzte Winkel bilden (M u z o l f  1997, 126, Abb. 7:6)6. Das Ex-
emplar aus Posen (Poznań)-nowe Miasto besitzt ein ähnliches Ornament. Ein 
weiterer Vergleichsfund stammt aus dem Verbreitungsgebiet der Masłomęcz- 
gruppe der Wielbark-Kultur und wurde in Uśmierz, powiat Masłomęcz, gefun-
den (g a j e w s k i, g u r b a  1975, Abb. 1). Seine Verzierung erinnert an die 
Ornamentik von Objekten aus dem Samland. Die gürtelbeschläge der Varian-
te 3 waren von der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts bis zum ersten Viertel 
des 5. Jahrhunderts vom skandinavischen Sösdal-Stil beeinflusst (B i tn e r - 

4 Der Fund wird erwähnt in B i b o r s k i  2004, 132. Angaben über die Form des Beschlages 
verdanke ich Frau Dr. hab. Renata Madyda-Legutko.

5 Der Beschlag aus der Höhle Ciemna wurde aus einem sehr dünnen bronzenen Blech herge-
stellt, er konnte also aus einer Blechtafel herausgeschnitten werden, der Beschlag aus Filipowice 
ist massiv, entstand wahrscheinlich durch das Flachhämmern eines bronzenen Barrens. 

6 Möglicherweise handelt es sich bei dem Material des Beschlages gar nicht um Bronze. Der 
Finder dieses Objektes hatte diesbezüglich zweifel, denn die Farbe des Metalls spricht eher für 
ein sehr helles Messing oder Silber (M u z o l f  1997, 127).
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W r ó b l e w s k a, W r ó b l e w s k i  1991). An die Erzeugnisse aus dem Samland 
knüpft auch die Verzierung des oben genannten Beschlages aus Jakuszowice 
an, der Ornamente in Form von Wolfszähnen aufweist.

DiE BESCHlägE AUS FiliPOWiCE iM HinBliCK  
AUF DAS SiEDlUngSWESEn iM SÜDliCHEn  

KRAKAU-tSCHEnStOCHAUER JURA in DER SPätEn RöMiSCHEn 
KAiSERzEit UnD DER FRÜHEn VölKERWAnDERUngSzEit

Die Riemenzunge aus Filipowice ist ein weiterer Beweis für die Besiedlung 
des südlichen Juras. in diesem gebiet gibt es einen geschlossenen Jura-Kalk-
stein-Block, der auch als Olkusz Hochebene bezeichnet wird. Die Landschaft 
ist stark zerklüftet, so dass Wasser stets zu den niedriger gelegenen Felsen-
partien abfließt und die höher gelegenen Bergregionen trocken liegen (K o n d r a-
c k i  1994, 192)7. Das Relief ist außerdem durch inselberge aus felsigem Kalk-
stein mit zahlreichen Höhlen geprägt.

nur der südliche teil der Olkusz Hochebene verfügt über ein relativ aus-
geprägtes hydrographisches netz. Die Rudawa, die von Westen aus mit zahl-
reichen nebenflüssen wie der Krzeszówka, der Będkówka, der Kobylanka und 
der Kluczwoda versorgt wird, bietet günstige Voraussetzungen für die Errich-
tung von Siedlungen, denn der mit verwittertem gestein und einer lössschicht 
bedeckte Boden speichert viel Wasser (l e c h  2006, 394). Dies war eine ideale 
Voraussetzung für den Ackerbau, wobei die sanften Hänge mit einer neigung 
bis zu 10% besonders geeignet für die landwirtschaftliche nutzung waren 
(K o n d r a c k i  1994, 193).

Seit der späten Römischen Kaiserzeit stieg die zahl der Siedlungen in die-
ser Region, was u. a. mit dem demografischen Wachstum und der Verlagerung 
von teilen der Bevölkerung aus den Siedlungen an das nördliche Weichselufer 
in Verbindung gebracht wird (g o d ł o w s k i  1995, 133–34). Auch der Klima-
wandel in der späten Römischen Kaiserzeit kann zur Verlagerung von Sied-
lungen geführt haben (D o b r z a ń s k a  2006, 534). 

Die Anwesenheit von Siedlern in diesem Teil des Krakau-Tschenstochauer 
Juras während der späten Römischen Kaiserzeit und in der frühen Völkerwan-
derungszeit manifestiert sich anhand von Funden von Drehscheibenkeramik 
und einigen Metallobjekten, die in die Stufe D1 datieren. Dazu gehören große 
massive Fibeln mit umgeschlagenem Fuß und oberer Sehne, Knochen- und 
Hornkämme mit glockenförmiger griffplatte und zungenförmige gürtelbeschlä-
ge, die gegenstand des vorliegenden Beitrags sind (vgl. M ą c z y ń s k a  1999a, 
43, Abb. 2). Die Keramik, die allgemein in die späte Römische Kaiserzeit und 

7 im text verwende ich auch den Begriff „Ojców Jura“ als Bezeichnung für die Olkusz Hoch-
ebene, die von den Autoren der Publikation Jura Ojcowska w Pradziejach i początkach Państwa 
Polskiego verwendet wird; s. l e c h, P a r t y k a  (Hrsg.) 2006. 
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die frühe Völkerwanderungszeit datiert wird, stammt aus Höhlen der Podska-
lański und Mnikowski Schlucht. Beide Höhlen befinden sich in der nähe der 
Bolechowicki Pforte und in der Umgebung von Kobylany, Karniowice und Będ-
kowice (g o d ł o w s k i  1995, 131). Auf spätrömische Keramik stieß man auch 
im Umkreis von Krzeszowice, zwischen den Dörfern zawada, Racławice und 
Paczółtowice (D o b r z a ń s k a  2006, 508, 516, Abb. 2). Darüber hinaus fand 
man gefäßfragmente aus der Römischen Kaiserzeit in Biały Kościół, Jerzmano-
wice und in der nähe von Skała, Przybysławice, Wielmoża und Sąspowa. Bei 
Oberflächenbegehungen auf dem Ojców Jura wurden insgesamt 72 Fundstellen 
dokumentiert, die aufgrund der Keramik in die späte Römische Kaiserzeit und 
die frühe Völkerwanderungszeit datiert werden können (D o b r z a ń s k a  2006, 
508, 516, Abb. 2).

nur wenige Höhlen und Abris, die von den trägern der Przeworsk-Kultur 
zu Wirtschaftszwecken oder als Fluchtorte genutzt wurden, lieferten auch da-
tierende Funde. Dazu gehören jene Funde aus der Ciemna Höhle in Ojców, in 
der außer der in diesem Artikel erwähnten Riemenzunge u. a. mehrere große 
Fibeln mit umgeschlagenem Fuß entdeckt wurden (M ą c z y ń s k a  1970, Abb. 
i:18). Auch in der Wierzchowska górna Höhle wurden eine große vollständig 
erhaltene Fibel mit umgeschlagenem Fuß sowie eine nadel eines weiteren 
Exemplars gefunden (M ą c z y ń s k a, R o o k  1972, 122, taf. XV:2). Einzelne 
Objekte stammen aus der Höhle na Łopiankach i (g o d ł o w s k i  1995, 131, 
Abb. 45:1) sowie aus der zbójecka Höhle und der Schroniska Skokowa Skała 
(g o d ł o w s k i  1995, 131). Ein Fibelfragment mit umgeschlagenem Fuß stammt 
aus der Kroczycka Höhle (W r z e s i ń s k i  2006, 247, Abb. 4:a). in der Wierz-
chowska górna Höhle wurde ferner ein Knochenkamm vom typ i gefunden. 
Auf einen ähnlichen Fund eines Kamms mit glockenförmiger griffplatte stieß 
man in der Höhle na Łopiankach i (g o d ł o w s k i  1995, 131, Abb. 45:4).

Unter den Fundstellen der Przeworsk-Kultur im südlichen Krakau-tschen-
stochauer Jura nimmt das in den 1970er- und 1980er-Jahren erforschte grä-
berfeld von Kryspinów, powiat Kraków einen besonderen Rang ein. Seine Be-
legungsdauer umfasst eine zeitspanne vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3. 
Jahrhundert n. Chr. in der letzten Belegungsphase tritt hier Drehscheiben-
keramik in den gräbern auf. Einige wenige Funde aus Kryspinów belegen, 
dass das gräberfeld auch noch im 4. Jahrhundert genutzt wurde (g o d ł o w- 
s k i  1995, 134).

zu den herausragenden Einzelfunden des südlichen Krakau-tschenstochau-
er Juras gehört ein goldring aus Biały Kościół, powiat Kraków (g o d ł o w s k i 
1995, 133). Es handelt sich dabei um einen massiven Siegelring mit einem gewicht 
von 25,6 g, in dem ein blauer Achat eingefasst ist. Auf dem Ring ist die zwei-
zeilige inschrift MARt-inUS eingraviert. Es wird allgemein angenommen, dass 
dieser Siegelring teil einer Kriegsbeute ist, die die Barbaren während der 
Kämpfe mit dem imperium Romanum im 3. Jahrhundert erbeuteten (K o l e n-
d o  2000, 217–218). Da es in dieser Region außer Drehscheibenkeramik keine 
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weiteren Funde aus dieser Zeit gibt, geht man davon aus, dass der Ring ein 
Einzelfund ist und nicht zu einem größeren Depot gehört. Aus dem Jura sta-
men seltene einzelfunde römischer Münzen und zahlreichen Schatzfunde. 

zu den jüngsten gefundenen römischen Denarii  in diesem gebiet, und in 
Przeworsk-Kultur überhaupt, gehören Münzen des Commodus und die aus den 
ersten Herrschaftsjahr des Lucius Septimus Severus8, bei denen es sich um 
die jüngsten Münzfunde in diesem gebiet handelt. Bisher sind sie aus über 
einem Dutzend Fundstellen bekannt. in sechs Fällen handelt es sich um Münz-
depots mit über 100 Münzen (D y m o w s k i  2007, 73 [tafel]). Dem Fundkontext 
nach gelangten die auf dem Jura gefundenen Münzen im 4. Jahrhundert und 
sogar noch in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts in den Boden (g o d ł o w-
s k i  1995, 133)9. Dafür sprechen auch die gold- und Silberfunde aus Kostko-
wice mit u. a. 70 römischen Denarii aus dem 2. Jahrhundert, Solidi des Cons-
tantius ii., silbernen Anhängern und Fibeln der Stufe C3-D (D y m o w s k i  2007, 
58–59).

Bemerkenswert ist außerdem der Schatzfund von Paczółtowice, powiat 
Kraków, der mehrere hundert römische Münzen aus dem 2. Jahrhundert 
enthielt. Der Fundort liegt ca. 5 km östlich jenes gebietes, in dem die in die-
sem Beitrag erwähnte Riemenzunge gefunden wurde. Das Depot wurde nach 
Angaben eines Augenzeugen im Jahre 1828 auf einem Hügel in den Steinbrü-
chen neben dem „Skelett eines Menschen, der gerade lag“, entdeckt (K i s z a 
1987). Die Bestattung auf einen Hügel könnte, sofern überhaupt von einem 
Begräbnis die Rede sein kann, den hohen sozialen Status des Verstorbenen 
widerspiegeln. Dafür spricht auch die reiche grabausstattung. Jedoch liegen 
keine konkreten informationen über weitere Objekte vor, die am Skelett oder 
an den Resten der grabkonstruktion gefunden wurden, die weitreichende 
Schlussfolgerungen zuließen. Es könnte sich demnach auch um eine Person 
handeln, die mit ihrer Beute bestattet wurde, oder der aufgrund ihres Ranges 
und ihres Ansehens in der gemeinschaft (mutiger Krieger) ein großes Vermö-
gen überlassen wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Eliten der 
Przeworsk-Kultur zur zeit der Etablierung von gräberfeldern mit Brandschicht 

8 Die Depots wurden oftmals auseinandergerissen, deswegen sind die Kenntnisse über ihre 
zusammensetzung gering. So hätte man im Schatzfund von Paczółtowice, powiat Kraków, einen 
Denar des Commodus (K i s z a  1987) erwartet, die jüngste Münze ist jedoch ein Denar aus der 
Herrschaftszeit des Mark Aurel (Dobrzańska 2006, 508), die als Bestandteil des Schatzfundes von 
Paczółtowice identifiziert werden konnte. Aus Alwernia, powiat Chrzanów, stammt ein Schatzfund 
mit einer Schlussmünze des Severus Alexander (g o d ł o w s k i  1995, 132).

9 nach neuen Forschungsergebnissen und Funden ist mittlerweile klar, dass die römischen 
Denarii in Polen lange im Umlauf waren. Ein Beispiel für ein anderes Fundgebiet ist das Münzde-
pot von Świlcza bei Rzeszów aus der Mitte des 5. Jahrhunderts. Es enthielt 10 Denarii mit einer 
Schlussmünze des Commodus (g r u s z c z y ń s k a  1999; tiR, Katalognummer 775). Man kann 
davon ausgehen, dass römische Münzen und Schmucksachen aus Edelmetall im Barbaricum 100 
bis 200 Jahre im Umlauf waren bzw. thesauriert wurden (vgl. dazu M o r a w i e c k i  1999, 80–81, 
hier weitere literatur; B u r s c h e  2004).
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anders als die übrige Bevölkerung bestatten ließen. Körpergräber der Prze-
worsk-Kultur sind seit der frühen Völkerwanderungszeit (vgl. g e d l  1972) 
bekannt. Möglicherweise handelt es sich bei dem individuum von Paczółtowice 
um ein Mitglied einer anderen ethnischen gruppe, die infolge der Hunnen-in-
vasion in den Jura kam.

Der südliche Krakau-tschenstochauer Jura eignet sich hervorragend als 
Rückzugsgebiet für kleinere gruppen und ermöglicht gleichzeitig die Überwa-
chung der gegend. Man muss jedoch davon ausgehen, dass die Region im 4. 
Jahrhundert wahrscheinlich vollständig bewaldet war. Das Karstrelief bei 
Paczółtowice wird durch lösstäler und Schluchten ergänzt, ferner gibt es hier 
inselberge mit Höhlen, Kratern und Karstabsackungen. ähnliche Bedingungen 
bot auch die landschaft um die Kowalska góra. Wenn man bedenkt, dass man 
in der nähe von Paczółtowice und den oben erwähnten Dörfern Racławice, 
Czubrowice und zawada auf Fragmente großer, auf der töpferscheibe herge-
stellter Vorratsgefäße und auf grobe gebrauchskeramik stieß (D o b r z a ń s k a 
2006, 516–517), ließe sich im Hinblick auf den gegenwärtigen Forschungsstand 
des Ojców-Juras ein zusammenhang zwischen dem am Hang der Kowalska 
góra gefundenen, zungenförmigen gürtelbeschlag und eben jener Siedlungsag-
glomeration herstellen. Wahrscheinlich gab es auch kleine Siedlungen westlich 
von Paczółtowice, deren Entdeckung lediglich eine Frage der zeit ist. Der in 
diesem Beitrag vorgestellte Fund ist also nur eine von vielen noch unentdeck-
ten Spuren für die Siedlungstätigkeit auf den Anhöhen der Olkusz Hochebene 
am Ende der Spätantike. Der Fund ist umso wertvoller, da er unser Wissen 
über die Besiedlung in der Umgebung von Krzeszowice erweitert.
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