
Zur Erforschung der Wehrbauten Polens 

im 13. -17. Jahrhundert 

von 

L e s z e k K a j z e r 

I, 

Da s Bild vom Wehrba u un d von de r Wehrzwecke n dienende n Architek -
t u r im mit telal ter l iche n un d neuzeitl iche n Pole n steh t seit lange m fest un d 

ha t sich k a u m veränder t . 1 Di e auf die Unterschied e im Baumater ia l zu -
rückgehend e gesondert e Untersuchun g des Bauwesen s in Südpolen , da s 

Naturs te i n aufzuweise n hat , un d in de r polnische n Tiefebene , wo de r Zie -
gelbau bevorzug t wurde , er laubte , Einflußrichtunge n un d Verbindungen , 

manchma l auc h die Ü b e r n a h m e architektonische r Vorbilde r festzustellen , 

die da s Ausisehen de r welt l iche n Bau te n in Pole n im späte n Mit telal te r 

prägten . Da s IB. J a h r h u n d e r t bracht e ein e gewisse Verwischun g de r k la re n 

Terri tor ialeintei lung ; da s architektonisch e Bild Kleinpolens , da s die ita -
lienisch e Renaissanc e annahm , unterschie d sich jedoc h wei terh i n beträcht -
lich von de n Baute n in de n übr ige n Gebiete n Polens , besonder s in Mittel -
un d Nordpolen , wo de r Einflu ß de r gotische n Tradi t ionen , harmonisc h ver-
misch t mi t oberitalienische r Renaissanc e au s de r Gegen d von Com o ode r 

niederländische m Manierismus , übe rdaue r t ha t t e . Ers t seit de m Anfan g 

des 17. J a h r h u n d e r t s mi t de n Baute n au s de r Epoch e de r König e au s de m 

Haus e Vasa (Sigismun d III. , 1587—1632, un d Wùadysùaw IV., 1632—1848) 

wurde n diese Unterschied e deutlic h verwischt ; es en ts tande n „heimische " 

barock-klassizistisch e Tradit ionen , die da s Bild de r neuzeitl iche n polni -
sche n Wohn - un d Residenzarchi tektu r prägten. 2 Di e Umwandlun g de r 

Wehrbauarchi tek tu r in de n Residenzba u ist ein in ganz Europ a bekann te r 

Prozeß : Di e von de r Funkt io n bes t immt e Rohei t de r mit te lal ter l iche n Bur -
gen, die de r Sicherhei t de r Bewohne r seh r dienlic h war, wurd e schnel l zu m 

Hemmni s für de n Ausbau de r Wohnfunkt io n de r Schlösser . Diese r Proze ß 

verlief in Pole n ähnlic h wie im übr ige n Europa . Woh l in de r zweite n 

Hälft e des 14. J a h r h u n d e r t s einsetzend , wird er in de n sogenannte n Wohn -
burgen , die im 15. J a h r h u n d e r t in de r polnische n Tiefeben e errichte t wor-
de n sind , deutlic h sichtbar . 

I m 16. J a h r h u n d e r t ware n die beide n Hauptfunkt ione n de r weltliche n 

Bauten : die Wohn - un d die Verteidigungsfunktion , seh r schwer zu verei -
nigen , un d am Anfan g des 17. J a h r h u n d e r t s wurde n sie völlig getrennt . I n 

1) De r Aufsatz enthäl t die Hauptthese n der Arbeit des Vfs.: Studi a na d 
świeckim budownictwe m obronny m województwa ùęczyckiego w XIII—XVI I 
wieku [Untersuchunge n zu den weltliche n Wehrbaute n in der Wojewodschaf t 
Ùęczyca im 13.—17. Jh.] , Lodz 1980. 

2) De n Forschungsstan d in der polnische n Architekturgeschicht e biete t die 
dritt e Auflage von A. M i ù o b ę d z k i : Zary s dziejów architektur y w Polsc e 
[Überblic k der Architekturgeschicht e Polens] , Warscha u 1978. 
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diesem Zei t rau m entwickelte n sich u n t e r de m überwäl t igende n Einflu ß 

de r architektonische n S t römunge n in Europ a die für die ganz e Neuzei t 

maßgebliche n Forme n de r Wohn - un d Residenzbauten . Di e Archi tektur -
his torike r sind sich jedoc h gleichzeiti g dar i n einig, da ß die J a h r e nac h de r 

Mitt e de s 16. J a h r h u n d e r t s ein e Per iod e eine r gewissen Belebun g gotische r 

Tradi t ione n darstellen , di e in de r Rückkeh r zu Fo rme n mit telal ter l iche r 

Wehrbau te n zu m Vorschei n t re ten . Ma n sieh t die s deutlic h z. B. an de r 

Bur g de r Bone r in Ogrodzienie c (nordwestlic h Krakau) , de r e n For m eine s 

mittelal ter l iche n Schlosse s n u r ein e Art Bühnendekora t io n ist, die de n 

ideologische n un d nich t de n funktionale n Grundlage n un te rgeordne t war ; 

sie dient e de r „Aufbesserung " de s Ansehen s diese r Bankiersfamilie. 3 

Alle Forschunge n de r Archi tekturhis tor ike r betreffe n Objekt e von ho -
he m künstlerische n Rang . Gu t bearbei te t sind besonder s die größte n un d 

a m beste n e rha l tene n Schlösser , die S t ad tmaue r n ode r große n Residenzen . 

I n bezu g auf die kleine n Objekte , die keine n hervor ragende n künst ler i -
sche n Wer t besitze n ode r n u r weni g original e Mauer te i l e enthal ten , sieh t 

de r Forschungsstan d viel schlechte r aus . Dies e Relikt e erwecke n im all-
gemeine n nich t da s Interess e de r Archi tektur - ode r Kunsthis tor iker ; sie 

werde n n u r manchma l zu m Gegenstan d historische r Quel lenuntersuchun -
gen un d archäologische r Forschungen . Oft stell t es sich heraus , da ß ein 

Relikt , da s von de n Archäologe n als sogenannt e Burghügel-Mott e (grod -
zisko s tożkowate) 4 bezeichne t wird , Überbleibse l eine s u n b e k a n n t e n (ge-
m a u e r t e n ode r hölzernen ) Wehrsitze s ist, dessen Rest e von Erd e bedeck t 

sind . 

Di e Analyse de r bisherige n Ter ra in - un d Bauuntersuchunge n stell t de n 

Auto r diese r Studi e vor zwei grundsätzlich e Fragen , mi t dene n ma n sich 

bis jetz t zu weni g befaß t ha t : Erstens , ob es möglic h ist, au f G r u n d de r 

veröffentlichte n architekturgeschichtliche n u n d archäologische n Mono -
graphie n de r Wehrbau te n eine s gan z bes t immte n Gebiete s da s Bild de s 

Verteidigungssystem s dieses Gebiete s zu eine r bes t immte n Zei t zu rekon -
struieren . Zweitens , ob un d in welche m Maß e die Beobachtunge n de r 

Kunst - un d Archi tekturhis tor ike r da s D a t u m un d die Ursache n des archi -
tektonische n Wendepunkte s treffen d bes t imme n können . Diese r Wende -

3) Da s Proble m der Wandlunge n im Burgenba u Polen s am End e des Mittel -
alter s un d in der Neuzei t wird ausführlic h behandel t in A. M i ù o b ę d z k i : 
Architektur a Królestw a Polskiego w XV wieku [Die Architektu r im Königreic h 
Pole n im 15. Jh.] , in : Sztuk a i ideologia XV wieku [Kuns t un d Ideologi e im 
15. Jh.] , Warscha u 1978, S. 461—477; J . R o z p ę d o w s k i : Późnogotycki e rezy-
dencj e na Śląsku [Spätgotisch e Residenze n in Schlesien] , ebenda , S. 493—520; 
A. M i ù o b ę d z k i : Paùac i zame k „renesansowy " [De r Renaissancepalas t un d 
die Renaissanceburg] , in : Renesans . Sztuk a i ideologia [Di e Renaissance . Kuns t 
un d Ideologie] , Warscha u 1976, S. 411—420; d e r s . : Architektur a polska 
okoùo roku 1600 [Di e polnisch e Architektu r u m das Jah r 1600], in : Sztuk a okoùo 
roku 1600 [Kuns t um das Jah r 1600], Warscha u 1974, S. 23—29; d e r s . : Polski e 
rezydencj e wieku XVII — typowe program y i rozwiązani a [Residenze n Polen s 
des 17. Jhs . — die typische n Programm e un d ihr e Lösungen ] (dm Druck ; der 
Auto r ha t mi r seine Maschinenschrif t zur Verfügung gestellt) . 

4) Vgl. hierz u unte n S. 353, 355. 
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punk t bewirkte , daß die Wohn - un d Repräsentationsfunktione n der Bau-
ten von dere n Verteidigungsroll e endgülti g abgetrenn t wurden . 

Die Antwor t auf die beiden Frage n verlangt eine kurze Erörterun g der 
Quellenbasis . De r Erforsche r der mittelalterliche n un d neuzeitliche n 
Wehrbaute n mu ß sich sehr komplizierte r un d unterschiedliche r Methode n 
bedienen . In der bisherigen Literatu r wurde n diese Problem e von Fach -
leute n verschiedene r Wissenschaftszweige: Archäologen , Architekten , 
Kunsthistorike r un d Historike r usw., gelöst. Ihr e Forschunge n tragen aber 
selten dazu bei, ein vollständiges Bild des Verteidigungs- un d späte r 
Wohnbau s in den betreffende n Gebiete n zu schaffen. Die Beschreibunge n 
der befestigten Objekte verschiedene r Art (Burgen , Ritterhöfe , Burg-
hügel-Motten ) sind in sich abgeschlossen , ohn e daß die zwischen ihne n be-
stehende n Zusammenhäng e verstande n wurden . Da der Erhaltungszustan d 
der Wehrbaute n in Pole n sehr schlech t (vor allem wegen zahlreiche r 
Kriege) un d die Intensitä t der archäologisch-architektonische n Terrain -
untersuchunge n noc h nich t befriedigen d ist, wurde der Entschlu ß gefaßt, 
die Kenntni s der Wehrbau-Problemati k durc h die Analyse der historische n 
Angaben zu erweitern . 

Darstellunge n un d veröffentlicht e Quelle n werden seit langem von Ar-
chitekte n un d Archäologe n benutzt . In den bisherigen Forschunge n ha t 
ma n aber die nich t publizierte n Materialie n zu wenig herangezogen , haupt -
sächlich die Sammlunge n adliger Gutsinventar e aus dem 15.—18. Jahr -
hundert . Solche Inventar e wurde n bei Vererbung , beim Abschluß von 
Pacht - un d Pfandverträgen , bei Besitzerwechse l un d andere n privatrecht -
lichen Maßnahme n angelegt . Diese Akten wurde n dan n in private n Archi-
ven aufbewahrt , Kopie n wurde n in die Gerichtsbüche r eingetragen , die 
am Sitz der Staatsverwaltun g geführt wurden , wo die Rechtshandlunge n amt -
lich genehmig t wurden . Gutsinventar e sowie auch ander e Gerichtseintra -
gungen sind ausgezeichnet e Informationsquelle n für viele Bereich e des 
Leben s un d die materiell e Kultu r der Gutsbewohner , dabe i auch für das 
Bauwesen . Die „Libr i oblataru m relationum , . . . inscriptionum , decre -
torum " usw. gehörte n zu den Burgberichtsakte n (Castrensia ) oder den 
Landberichtsakte n (Terrestria ) un d wurde n in den königliche n Schlösser n 
aufbewahrt , in dene n das Gerich t abgehalte n wurde . Diese Materialie n 
sind wegen ihre r Benutzungsschwierigkeite n (nich t gut lesbare polnisch e 
un d lateinisch e handschriftlich e Texte , zude m in schlechte m Zustand ) in 
geringem Maß e veröffentlich t un d den meiste n Forscher n — soweit es 
sich nich t um Spezialiste n handel t — wenig zugänglich. 5 Die Materialie n 
aus den Burg- un d Landbücher n sind die wertvollsten schriftliche n Quel -
len in bezug auf das Bauwesen , besonder s die vom Magnatentu m un d dem 
Kleinade l errichtete n Bauten . Die Maßnahme n der übrigen Bauherre n 
(König , Staa t un d Kirche ) werden durc h leichte r zugänglich e un d bekann -

5) Die Büche r aus Masowien , Kujawien und dem östlichen Großpole n befin-
den sich im „Hauptarchi v Alter Akten" (Archiwum Gùówne Akt Dawnych ) in 
Warschau , aus Kleinpole n in Krakau , aus dem westlichen Großpole n in Posen . 
Veröffentlich t wurden bisher nu r einige Bände dieser Inventar e (Großpolen , 
Wojewodschaften Kaiisch und Krakau) . 
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te r ę Quelle n beleuchtet , u n d de r Erhal tungszus tan d de r übe rkommene n 

Rest e ihre r Baute n ist besser . 

IL 

Bei de r Analyse de r hie r in teress ierende n Problem e war von vornhere i n 

klar , da ß dere n Erforschun g im Bereic h ganz Polen s (ode r auc h nu r de r 

sogenannte n „Krone" , de s eigentliche n al te n Polen ) be i de m gegenwärt i -
gen Fortschrei te n de r Untersuchunge n nich t möglic h sei. Deshal b wurd e 

für die erst e Arbei tsetapp e ein nich t allzu große s Gebiet , die e twa s übe r 

4000 k m 2 umfassend e ehemalig e Wojewodschaf t Ùęczyca in Zentra lpole n 

ausgewählt . Es wurde n alle bishe r publ izier te n Angabe n übe r dieses Ge -
bie t gesammelt : von Archi tekte n verfaßt e Dars te l lunge n de r Schlösse r 

un d S tad tmauern , Arbei te n übe r die sogenannte n Burghügel-Motten , 

historisch e Li tera tur , Ergebniss e de r kar tographische n Quellenanalys e un d 

de r Terra inbegehungen ; sie wurde n ergänz t durc h die in fast 500 „Libr i 

obla ta rum " un d „Libr i re la t ionum " de r Bur g Ùęczyca en tha l tene n Infor -
mat ionen . 

Di e Wojewodschaf t Ùęczyca, an de m Wege von K r a k a u nac h Danzi g ge-
legen , befan d sich im Mit telal te r gena u im Zen t ru m des späte n plastische n 

un d des frühe n jagiellonische n Königreichs . Di e Regelun g des Verhäl tnis -
ses zu m Deutschordensstaa t u n d die Umorient ie run g de r Poli t i k de s polni -
sche n Staate s nac h Oste n h a t t e n zu r Folge , da ß von de r Mitt e de s 15. J ah r -
hunde r t s an dieses Gebie t in ein e per ipher e Lage geriet . Es lag abseit s 

von de n Kriegsschauplätze n un d de n wichtige n politische n Ereignissen . 

Wehrbau te n err ichtet e m a n nich t nu r au s politische n Gründen ; ihr e Ent -
s tehun g wurd e auc h durc h die wirtschaftlich-gesellschaftlich e Situatio n 

de s betreffende n Landgebiete s bedingt . Da s Gebie t von Ùęczyca ist ein 

Tieflan d mi t schlechte n Böde n un d geringe r Bewaldung . De r Grundbesi t z 

des König s un d de r Geistlichkei t war hie r verhäl tn ismäßi g gering; de r 

überwiegend e Tei l des Boden s befan d sich in pr iva te n (adligen ) Händen . 

Di e verhäl tn ismäßi g kle ine n Besitzunge n konnte n nich t die Grundlag e für 

ein e bedeutender e Kapi ta lakkumula t io n bilden . Di e einzelne n Besitzkom -
plexe überschr i t te n im allgemeine n nich t zwei bis zeh n Dörfer , es gab 

auc h auf de m Gebie t diese r Wojewodschaf t kein e große n Latifundie n de s 

Hochadels. 6 

6) Die Struktu r des Grundbesitze s bespreche n am ausführlichsten : B. B a r a -
n o w s k i : Poùożenie i walka klasowa chùopów w królewszczyznae h woje-
wództwa ùęczyskiego w XVI—XVII wieku [Die Lage un d der Klassenkamp f der 
Bauer n auf den königliche n Besitzunge n in der Wojewodschaf t Ùęczyca im 
16717. Jh.] , Warscha u 1956; Lustracj a województw wielkopolskich i kujawskich 
1564—1565 [Lustratio n der großpolnische n un d kujawischen Wojewodschaften] , Tei l 
I, hrsg. von A. T o m c z a k , C. O h r y z k o - W ù o d a r s k a , J . H ù o d a r c z y k , 
Bromber g 1961; S. M. Z a j ą c z k o w s k i : Studi a na d wielowioskową wùas-
ności ą szlacheck ą w Ùęczyckiem i Sieradzkie m i jej rola w osadnictwi e (od 
końc a XIV do poùowy XVI w.) [Untersuchunge n zu dem mehrer e Dörfe r um -
fassenden klainadlige n Besitz im Gebie t von Ùęczyca un d Sierad z un d seine Rolle 
im Siedlungswesen (vom End e des 14. bis zur Mitt e des 16. Jhs.)] , in : Kwartalni k 
Histori i Kultur y Materialne j XIV (1966), Nr . 2, S, 179—208. 



Abb. 1 Burg Besiekiery (nordwestlic h Ùęczyca) nac h eine m Aquarel l von J. Z. 
Frey , 1. Hälft e des 19. Jahrhunderts . Foto : Krystyn a Kowalska 

Abb. 2 Burg Oporó w (nordöstlic h Kutno ) nac h eine r Zeichnun g von W. Kasprzycki , 
1. Hälft e des 19. Jahrhunderts . Foto : Przedsiębiorstw o Państwowe , 
Pracowni e Konserwacj i Zabytków , Nr . 4119 



Abb. 3 Ujazd (südöstlic h Lodz) , Schlo ß (ehemal s Burg) . Foto : A. Brożyn a 

Abb. 4 Sobot a (westlich Ùowicz), Schloß . Foto : L. Kajzer 
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Die bisherige Literatu r notier t in der Wojewodschaft Ùęczyca nahez u 40 
befestigte Objekte aus dem Spätmittelalte r un d der Neuzeit . Es waren : 
fünf Burgen , die Stadtmauer n von zwei Städten , etwa 20 sogenannt e 
Burghügel-Motte n un d zehn Objekte , die schwer zu bestimme n sind, weil 
sie nu r durc h lakonisch e Erwähnunge n bekann t sind. Alle „Burg -
hügel-Motten" , die die For m von mi t Wassergräben umgebene n Erd -
hügeln besitzen , wurde n als Überrest e mittelalterliche r befestigter Sitze 
interpretiert , die hauptsächlic h mi t ritterliche n Landgüter n verbunde n 
waren . Als ihre Entstehungszei t wird das 13.—15. Jahrhunder t angenom -
men . 

Auf Grun d der durchgeführte n Analyse wurde n auf dem Gebie t der 
Wojewodschaft Ùęczyca nahez u 80 befestigte Objekte aus dem 13.—17. 
Jahrhunder t festgestellt. Glieder t ma n sie nac h ihre n Gründern , so sind 
zunächs t die königliche n Stiftunge n als die größte n un d zugleich am 
besten erhaltene n zu nennen . Mit der Bautätigkei t des Königs auf dem 
Gebie t der Wojewodschaft Ùęczyca verbinde t ma n die Burgen Ùęczyca 
un d Inowùódz (an der Pilica , südöstlic h Lodz) sowie die Mauer n dieser 
Städte. 7 De r Gründe r dieser Anlagen war Kasimi r der Groß e (1333—1370); 
eine n Teil der Aufwendunge n für diese Baute n habe n jedoch die Bürger 
der betreffende n Städt e getragen . Die beiden königliche n Burgen ge-
höre n zu den für das Tieflan d typische n Anlagen . Sie stütze n sich auf 
eine n rechteckige n Grundriß , umfassen ein langes Wohnhau s un d eine n 
Turm , der in eine r Ecke der Befestigungsanlage errichte t ist. Die Burg 
un d die Stadtmaue r von Ùęczyca wurde n aus Ziegeln gebaut , was ein 
charakteristisches , allen in de r polnische n Tiefeben e errichtete n Baute n 
gemeinsame s Merkma l ist. In Inowùódz, wo geologisch die Sandsteinstuf e 
auftritt , wurde das dor t gewonnen e Materia l für die erwähnte n Objekte 
verwendet , un d dadurc h bilden diese ein Beispiel für die südpolnisch e 
Bauweise. 

Einige Burgen entstande n aus der Initiativ e des Hochadels . Die nich t 
erhalten e Burg in Ujazd (südöstlic h Lodz) entstan d wahrscheinlic h im 
dritte n Viertel des 15. Jahrhunderts . Sie wurde im 17. Jahrhunder t völlig 
in eine frühbarock e Residen z umgewandelt ; in spätere r Zei t wurde das 
Objekt mit Schloßanlage n umgebe n (vgl. Abb. 3). Die ursprünglich e goti-
sche For m der Burg Ujazd ist zur Zei t kaum zu rekonstruieren . — Nich t 
eindeuti g feststellbar ist die Zeitstellun g de r Burg in Biesiekiery (nord -
westlich Ùęczyca), eines rechteckigen , aus Ziegeln gemauerte n Objekte s 
mit einem großen Wohnhau s auf de r Achse des Torturms , das die ganze 
Seite gegenübe r dem Tortur m einnimmt . Typologisch knüpf t die Burg an 
Wohnburge n aus dem 15. Jahrhunder t an, obwoh l sie wahrscheinlic h erst 
in der Mitt e des 16. Jahrhundert s auf Initiativ e des Wojewoden von 
Ùęczyca Mikoùaj Sokoùowski entstande n ist (vgl. Abb. 1). 

7) Die grundlegend e Literatu r ist zusammengestell t bei: J. W i d a w s k i : 
Miejskie mury obronn e w Państwi e Polskim do początk u XV wieku [Städtisch e 
Verteidigungsmauer n im polnische n Staat e bis zum Anfang des 15. Jhs.] , War-
schau 1973; B. G u e r q u i n : Zamk i w Polsce [Burgen in Polen] , Warschau 1974. 

23 
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Im Grund e genomme n ist mi t diesen Objekte n die Liste der großen 
Befestigungsanlage n die in diesem Gebie t vom Köni g un d vom Hochade l 
errichte t worden sind, erschöpft . Infolge des Quellenmangel s ist es un -
möglich , den Charakte r des befestigten Objektes in Brzezin y (östlich Lodz) 
zu bestimmen . Es könnt e sowohl eine Burg aus dem 15. Jahrhunder t als 
auch ein gemauerte r Ritterho f aus dem 16. Jahrhunder t sein. 

Zwei Burgen un d zwei Ritterhöf e entstande n als Gründunge n der Geist -
lichkeit . Die beiden Burgen — in Borysùawice (nordwestlic h Lodz bei 
Kùodawa) un d Oporó w (nordöstlic h Kutno , vgl. Abb. 2) — wurde n auf 
Initiativ e zweier Bischöfe (späte r Erzbischöf e von Gnesen ) im Zentru m 
ihre r Erbgüte r errichtet . Sie sind ziemlich typische , auf regelmäßige m 
Grundri ß aus Ziegeln erbaut e un d mi t Gräbe n umgeben e Wohnburgen . 
Sie habe n nicht s mit den wirtschaftliche n Unternehmunge n der Kirch e 
zu tun , sonder n sind ein Zeugni s der weltliche n Familienambitione n der 
beiden geistlichen Würdenträger . — Mit der wirtschaftliche n Tätigkei t der 
Verwalter der kirchliche n Latifundie n war die Gründun g aus Hol z erbau -
te r Ritterhöf e verbunden . Sie wurde n auf Erdhügel n errichte t un d mi t 
Wassergräben umgeben . De n Hof auf eine m Erdhüge l in Piąte k (östlich 
Ùęczyca) ließ wahrscheinlic h der Erzbischo f von Gnese n Jarosùaw Bogoria 
Skotnick i (f 1376) erbauen . De r Hof in Niesuùków (nordöstlic h Lodz) ent -
stan d erst in den Jahre n 1567—1581/1582 auf Initiativ e des Bischofs von 
Wùocùawek Stanisùaw Karnkowski . Die beiden Ritterhöf e waren inmitte n 
großer Landgüte r errichte t un d diente n den Bischöfen als Residen z wäh-
ren d ihre s zeitweiligen Aufenthalte s daselbst un d vor allem als sichere s 
Wohnhau s für die Verwalter der Güter . 

Die genannte n Objekte — auße r dene n in Piąte k un d Niesuùków — 
zeichnete n sich durc h verhältnismäßi g große Ausmaße aus un d bildete n 
die Hauptpunkt e des Verteidigungssystem s in der Wojewodschaft . 

Bedeuten d größer war die Zah l der kleine n befestigten Bauten , die 
auf Initiativ e des Kleinadel s entstanden . Übe r zehn gemauert e Höfe auf 
Erdhügeln , mi t Wassergräben umgeben , repräsentiere n den Typ des frei-
stehende n Wohnbaus , der sich aus dem mittelalterliche n Burgtur m ent -
wickelt hat. 8 Die Ritterhöf e des 16. Jahrhunderts , aus Ziegeln gemauert e 
„Herrenhäuser" , sind ein Zeugni s der Aktivität eine r Grupp e des Adels, 
dere n Mitgliede r nich t nu r hervorragend e Poste n im Hof- un d Staats -
diens t erstrebten , sonder n auch durc h die Einführun g der Warenproduk -
tion auf ihre n Vorwerken als Vorbild dienten . Interessan t ist dabei , daß 
die Familien , die gemauert e Herrenhöf e errichte n ließen (die Dzierzbicki , 
Kucieński , Ponętowski , Sobock i u. a.), zu denjenige n gehörten , die ihre n 
Getreideüberschu ß nac h Danzi g exportierten , was ihne n zur Sicherun g 
eine r entsprechende n materielle n Positio n verhalf. Am zahlreichste n 

8) Dieses Proble m erörter t genau T. J a k i m o w i c z : Dwór murowan y w 
Polsce w wieku XVI (wieża, kamienica , kasztel) [Der gemauert e Hof in Polen 
im 16. Jh . (Turm , Steinhaus , Kastell)] , Warschau , Posen 1979; L. K a j z e r : O 
wieży, kamienic y i kasztelu w Polsce XVI w. [Übe r Türme , Häuse r und Kastelle 
in Polen im 16. Jh.] , in: Kwartalni k Histori i Kultur y Materialne j XXVIII (1980), 
Nr . 2, S. 231—246. 
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waren zweifellos die Herrenhöf e aus Holz , die auf Erdhügel n gebaut un d 
mit Wassergräben umgebe n wurden . Die im Mittelalte r auf Erdhügel n 
gebaute n Höfe hatte n meisten s die For m eines Turms , im 16. un d 17. Jahr -
hunder t entwickelte n sie sich zu gewöhnliche n Adelshöfen , dere n Ge -
bäudebloc k keine deutlic h sichtbare n Verteidigungseinrichtunge n aufwies. 
Di e Überrest e dieses Typs werden in der archäologische n Literatu r als 
„Burghügel-Motten " bezeichnet . Im Mittelalte r wurde n sie meisten s in 
Seengebiete n errichtet , was ihre n Wehrcharakte r noc h verstärkte . Im 16. 
un d 17. Jahrhunder t baut e ma n sie gewöhnlic h an den Ränder n von Hoch -
ebenen . Wenn sie auch noc h mi t Gräbe n umgebe n waren , kan n ma n ihr e 
Rolle als Verteidigungspunkt e sowohl in reale n als auch ideellen Kate -
gorien auffassen. Ein böser Nachba r oder die unbezahlten , plündern d 
umherziehende n Söldnertrupp s waren zweifellos wichtige Faktoren , die 
die Gestaltun g der Sicherheitsmaßnahme n auf den ländliche n Herren -
sitzen beeinflußten . Trotzde m schein t es, daß es nich t diese Umständ e 
waren , die in dieser Hinsich t den Ausschlag gaben. Wahrscheinlic h waren 
es die imme r noc h lebendige n mittelalterliche n Traditione n un d die Ide e 
eines feudalen Sitzes, die, freilich verändert , bis zum End e des 17. Jahr -
hundert s überdauerten . 

III . 

Zusammenfassen d kan n festgestellt werden : Da s Net z der bisher be-
kannte n Wehrbaute n (vor allem Burgen ) bestimm t nu r den Rahme n der 
ursprüngliche n Verteidigungsanlage n in der alten Wojewodschaft Ùęczyca. 
Es handel t sich in der Regel um kleiner e Wohnsitz e des ritterliche n Adels, 
vorwiegend aus Hol z errichtet ; ihr e Zah l betru g um das Jah r 1500 etwa 20. 
Diese spätmittelalterliche n befestigten Landsitze , in ihre m Ausmaß un d 
ihre n Nutzungsmöglichkeite n ziemlich begrenzt , besaßen wichtige Vertei-
digungsaufgaben , für die die Lage auf Erdhügel n un d umlaufend e Grä -
ben die wichtigsten Element e bildeten . 

Da s 16. Jahrhunder t bracht e eine entscheidend e Änderun g im Charakte r 
dieser Anlagen. De r Bau von Burgen ging zurück , un d gleichzeiti g ent -
stande n in bedeutendere n Zentre n der Güterkomplex e gemauert e befestigte 
„Herrenhöfe " mi t deutliche m Wohn - bzw. Residenzcharakter , aber noc h 
nich t ganz ohn e Verteidigungselemente . Die auf mi t Gräbe n umgebene n 
Erdhügel n erbaute n gemauerte n un d befestigten Wohntürm e waren Aus-
druc k allgemeine r gesellschaftlich-politische r Wandlunge n innerhal b des 
Staate s un d des Adelsstande s un d hinge n mi t der Verbreitun g der Vor-
werkswirtschaft zusammen , die die Kumulatio n von Kapita l ermöglichte . 
Die gemauerte n „Herrenhöfe" , dere n Zah l in der Wojewodschaft Ùęczyca 
um das Jah r 1600 auf etwa 12—15 geschätz t wird, verloren aber schnel l 
ihr e ursprünglich e Wohnfunktion , sie wurde n in Rumpel - oder Schatz -
kammer n verwandel t un d verfielen vollkommen . In derselbe n Zei t er-
richtet e ma n jedoch auf dem Land e — im Widerspruc h zu den in ganz 
Europ a geltende n Entwicklungslinien , die die Trennun g der Wohnfunktio n 
von der Verteidigungsfunktio n forderte n — auf Erdhügel n verhältnis -
mäßi g kleine Objekte mi t moder n gestaltete n Wohnräumen , zugleich aber 

2V 
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weiterhi n mi t Gräbe n umgeben . Diese r altertümlich e Brauc h hiel t sich im 
Gebie t der Wojewodschaft Ùęczyca bis tief in die Neuzei t hinein , bis zur 
Mitt e oder zum End e des 17. Jahrhunderts . 

Es ist natürlic h schwer, von einem gesonderte n „ländlichen " Zyklus der 
Bautraditione n zu sprechen . Im Bereich der „ländlichen " Baute n reagiert e 
ma n jedoch weniger empfindlic h auf den Rhythmu s der allgemein euro -
päische n Wandlunge n in der Wehrbau - un d Residenzarchitektu r als bei 
den großen Schloß - un d Palastanlagen . Da s Temp o der allgemeine n Bau-
veränderunge n hiel t ma n auf dem Land e nu r auf dem Gebie t der Grundriß -
gestaltun g un d des Nutzungsprogramm s von Baute n ein. Hingege n rich -
tet e sich die Lokalisierun g der neuzeitliche n Baute n weiterhi n völlig nac h 
mittelalterliche n Gesichtspunkte n un d blieb vor allem den Verteidigungs-
faktore n untergeordnet . Ma n kan n wenigsten zwei Gründ e anführen , 
warum diese überholte n Baugrundsätz e die Zei t bis zum 17. Jahrhunder t 
überdauer t haben . Sie ergaben sich aus Faktore n sowohl ideeller als auch 
praktische r Natur . De r Anachronismu s dieser Bauweise wird besonder s 
deutlic h im Licht e zeitgenössische r Abhandlunge n zur Architektur , beson-
ders derjenige n von Palladio , Serlio oder Scamozzi . Die Gerichtsbericht e 
in Burg- un d Grundbücher n überzeuge n un s jedoch , daß dieser scheinba r 
unverständlich e Traditionalismu s praktisch e Gründ e hatte . Die Überfäll e 
auf Gutshöf e — vielleicht nich t im Ausmaß „private r Kriege", sonder n auf 
der Eben e von Streitigkeite n mi t dem Nachbar n — sowie die Notwendig -
keit , sich auch auf ander e Gefahre n einzustellen , waren ausreichend e 
Gründ e dafür , daß die Übernahm e neuzeitliche r Bauvorstellunge n un d 
-Vorbilde r gehemm t wurde . Die zweite Ursach e folgt wohl aus dem vom 
Mittelalte r he r noc h lebendige n — ode r am End e des 16. un d im 17. Jahr -
hunder t neu belebte n — Brauch , den Adelssitz zu befestigen un d gegen-
übe r der Umgebun g erhöh t anzulegen , so wie auch dessen Besitzer gegen-
über seinen Untertane n eine übergeordnet e gesellschaftlich e Positio n ein-
nahm . Die Daten , die durc h die Analyse der Wehrbaute n in der Wojewod-
schaft Ùęczyca erziel t worden sind, erlaube n allerding s kaum verallgemei-
nernd e Schlußfolgerungen . Da s kleine Ausmaß des erforschte n Terrain s 
un d die Tatsache , daß es sich um den ersten Versuch dieser Art in Pole n 
handelt , biete n keine genügend e Vergleichsbasis. 

IV. 

Aus diesem Grund e ist es bei der gegenwärtigen Forschungslag e schwer, 
die ermittelte n Ergebnisse als für alle Gebiet e der „Krone " am End e des 
Mittelalter s un d in der Neuzei t zutreffende s Bild zu betrachten . Man kan n 
jedoch sagen, daß ma n in Zukunf t in Monographie n zum Them a der 
Wehrbauarchitektu r (in einem Bezirk, eine r Wojewodschaft oder eine r 
Provinz ) auf die Aussagen der schriftliche n Quelle n eingehe n muß . Sie 
sind in den Burg- un d Grundbücher n un d besonder s in adligen Gutsinven -
tare n enthalten . Ihr e Analyse in bezug auf das Gebie t der Wojewodschaft 
Ùęczyca zeigte, daß der Aufmerksamkei t des Forschers , de r auf traditio -
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nelle Weise arbeitet, zu viele Objekte entgehen, besonders solche, die 
heute nicht mehr vorhanden sind. Die Angaben, die in der vorliegenden 
Abhandlung besprochen worden sind, beweisen, daß die bisherigen An-
sichten über die Entwicklung der Wohn- und Wehrbauten sowie der Resi-
denzen im mittelalterlichen und neuzeitlichen Polen generell richtig sind. 
Dieser Prozeß verlief aber auf dem flachen Lande, dessen Objekte bisher 
zu wenig erforscht worden sind, anders als man es bisher angenommen 
hat. Sie unterlagen den allgemein europäischen Wandlungen im Bereich 
der Architektur in weit geringerem Maße als die Bauten des Königs, des 
Hochadels und der hohen Geistlichkeit in der Stadt. Während der Hoch-
adel und die reicheren Gutsbesitzer im 17. Jahrhundert auf dem Lande 
Herrenhäuser und Paläste bewohnten, die entsprechend den neuen Be-
dürfnissen gestaltet, mit einem Ehrenhof und Parkanlagen umgeben 
waren, wohnten die kleineren Gutsbesitzer auf Höfen, die zwar auch neu-
gestaltet, aber weiterhin auf mit Gräben umgebenen Erdhügeln errichtet 
waren. Darin sehen wir nicht nur den Ausdruck von Traditionalismus oder 
den Mangel an materiellen Möglichkeiten, sondern auch einen ideellen 
Aspekt. Der Hof auf dem Erdhügel ist meistens nach dem Schema eines 
neuzeitlichen axialen und symmetrischen „italienischen" Palastes erbaut, 
allerdings auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten in Polen reduziert; in 
der ideellen Sphäre ist er weiterhin die Wehranlage eines mittelalter-
lichen Adligen. Obwohl dieses Bauschema nicht zu den Hauptzwecken 
eines ländlichen Wohnsitzes — als bequemes Haus eines Landwirts zu 
dienen — paßt, wurde es immer wieder verwendet. Das Traditionsbe-
wußtsein auf einem alten Familienbesitz vermischt sich hier mit mittel-
alterlichen Idealen. Der neuzeitliche adlige Gutsbesitzer, der auf die 
Warenproduktion — dem Getreidetransport nach Danzig und weiter nach 
Westeuropa — eingestellt war, hielt hartnäckig an der Tradition seiner 
ritterlichen Vorfahren fest. 

Es ist beabsichtigt, die Forschungen über Bauobjekte mit Wohn- und 
Verteidigungscharakter in den nächsten Jahren fortzusetzen. Der bisherige 
Kenntnisstand ist noch niciit befriedigend. 
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S u m m a r y 

On th e Investigatio n of Poland's Military Arćhitecture 
in the 13th — 17th Centurie s 

Th e pictur e of th e militar y arćhitectur e in medieva l an d moder n Polan d was 
fdxed by numerou s investigations . Mos t of th e investigation s realdze d by arćhi -
tectur e historians , however , ref er to object s of high artistica l value. Relic s of 
srnalle r object s in genera ù do no t arous e th e interes t of ar t and arćhitectur e 
historians , an d therefor e are no t deal t with . 

Th e analysis of th e hithert o existing investigation s led th e autho r of thi s 
stud y to two fundamenta l questions : First , ho w it is possible to reconstruc t th e 
system of defence s of a certai n region on th e basis of monographie s publishe d 
on th e militar y arćhitectur e of thi s region . Second , to which exten t th e obser-
vation s of scientist s can exactly determin e th e tim e an d th e causes of th e 
architectoni c turning-point . Thi s turning-poin t is represente d by th e definit e 
Separatio n of residentia l an d defensive function s of th e buildings . In th e 
author' s opinio n th e answer of bot h question s depend s on th e sourc e materiaù: 
th e writte n source s (amon g the m th e unpublishe d estat e inventorie s of th e 
16th — 18th centurie s are mad e use of too little ) an d th e relics of th e building s 
in th e countr y (often just earth-mound s surrounde d by moats) . 

Th e investigatio n of bot h question s hardl y is possible with regard to th e 
whole of Poland . Therefor e onl y th e forme r vojvodship of Ùęczyca in Centra l 
Polan d coverin g abou t 4000 km 2 was chosen . I n th e presen t literatur ę abou t 40 
defence s in thi s region were mentioned : 5 Castles, 20 so-calle d earth-moun d 
motte s an d 10 object s bein g difficult to determine , as the y are known onl y by 
laconi c references . Basing on th e analysis of th e estat e inventorie s kep t in th e 
archive s an d on investigation s in th e country , abou t 80 object s datin g from th e 
13th—17th centurie s were asoertaine d in th e region of Ùęczya. The y were: 2 
roya l Castles, 3 Castle s of th e nobility , 2 Castle s of ecclesiastica l dignitaries , 
2 fortified episcopa l courts , townwall s of 2 towns , mor ę tha n 10 court s built 
in ston e an d fortifded (mostl y on earth-mound s surrounde d by moats ) an d 
almos t 60 wooden , fortified court s datin g from th e Middl e Ages an d Earl y 
Moder n Times , bein g called fortaliciu m or "cour t on earth-mound " in th e 
source s an d "earth-moun d mottes " in th e archeologica l literaturę . 

I t was state d tha t only th e complet e analysis of th e writte n (also th e non -
published ) sources , th e investigation s in th e countr y as well as th e evaluatio n 
of th e olde r literatur ę oan lead to a complet e pictur e of th e militar y arćhitectur e 
of a certai n region . I t was also stated , tha t th e tim e of th e definit e Separatio n 
of residentia l an d defensive function s can be fixed to th e 16th Century , bu t 
onl y as regard s great objects . As late as in th e 16th an d 17th centu -
ries, however , littl e "rural " court s were erecte d on earth-mound s surrounde d 
by moats . Th e autho r does no t regard th e retentio n of thi s medieva l construc -
tion in Moder n Time s only as a sign of traddtionalism , but also as th e resul t of 
idea l causes an d practica l needs . Th e author' s investigation s will be continue d 
durin g th e following years. 


