
ARCHEOLOGICKY OSTAV CESKOSLOVENSKE AKADEMIE Vl:D 

POBOCKA V BRNE 

PREHLED VYZKUMO 

BRNO. 1962 
. �i ,, . 



- .3 -

stare Zamky bei Lisen - grossma.hrischer Hohenburgwall. 

/Thesen der Kandidatenarbeit/ 

Cen�k Stana 

Die markante Landzunge Stare Za.mky im Kataster der Gemeinde Lisen bei 
Brno, die sich ober dem Karstbachlein Ricka erhebt und eine Fllche von nioht 
ganz 4 ha einnimmt, war mit kleinen Unterbrechungen von der jUngeren Steinzeit 
bis in den Beginn des 11. Jahrhunderts besiedelt. Meine Arbeit, der slawischen 
Be�iedlung auf dieser Lokalitit gewid.met, u.mschliesst den Zeitabschnitt vom ie

ginne des 5. Jehrhunderts u. z. bis in die Endphase der Besiedlung. Dabei deutet 
der einleitende Exkurs, welcher die komplizierte Problematik der sog. V8lkerwan
derungszeit bertlhrt, in der sich in uns�ren L!lndern die Slawen dauernd ansMssig 
machten, bloss die LBsung einiger Teilfragen an, zu welchen ich eingehender in 
einer studie Uber das Skelettgraberfeld aus der V�lkerwanderungszeit in Saratioe 
Stellung werde nehmen k8nnen. Der Kern der Arbeit ist eigentlich der grossml.h
r.ische Zeitabschnitt 1m breiten Sinne des Wortes, d. h. das 9. und 10. Jahrh., 
also die Zeit, welche in Milliren eine historische Einheit bildet, wenn auch mit 
zwei �usserlich sehr unterschiedlichen, innerlich jedoch ene zusammenhMngenden 
Phasen. 

Der slawischen burgwallzeitlichen Besiedlung auf Stare Zamky ging unmit -
telbar eine sporadische aus der spaten r6roischen Kaiserzeit voran, und zwar in 
der Wende des 4. und 5. Jahrh. Sie ist durch bronzene Fibeln und eiLe vollendete 
Keremik beleet, an r6:ciisch - provinziale Tradition erinr:e:rnd ,'l:ellgrauc :-ius :ein
geschlelll!!!tem r-:aterial; dunkelgraue sehr gut gebrannte mit eingegU!ttetem Orna
r::ent; graue grobl:1:irrd.ge, au:f der Drehscheibe ver:fertigt, hart gebrannt; glasier
te Keramik/. Stare Zamky reiht sich mit dieser Schichte zu Hohensiedlungen der 
split en romischen Kaiserzeit, die am Ende des 4. Jar.rh., scheinbar ir1folee hunni
s.cher Ein:f1Hle, nordlich der Donau gegrlindet wurden. Hierher gehort r..icht nur 
der sehr bekanr.te Oberleiserberg, der fast ununterbrochen vom Beginne der spaten 
Latenezeit befestigt war /vom 1. Jahr!:. v. u. Z./. Stare Zrur.ky, wo wir zwar e
benfalls geringfUgige Spuren der S! '.iten Latenezeit verfolgen k!kr.en, ist besser 
mit den wer.ieer auffallenden spatkaiserzeit.lichen Hl:ihensiedlungen zu vergleichen,
wie es z. B. der Burgwall Heidenstatt bei Limberg in Nieder6sterreich ocer Ze
lena Hora bei Vyskov in Iv:lihren 1st, wo wir dann kurz darauf slawische burgwall
zeitliche Denkml:Uer fir1den, oder die ganzlich ver5dete Siedlung in Love icky. In 
der angeftlhrten Zeit gewithrte scheinbar der n6rdlicl:e Talgrund der Dyje ur.d 
Svr1;.tka /Thaya - Schwarzawa/ vielen Fltlchtlinger. aus den geffilJ"deten Lone.ullin
dcrn Gastfreundschaft. l'.:it ihnen kann man zweifellos Werkstlitten verbinden, in 
welcl:en jene volJendete Keramik erzeugt wurde • dfe wir aus Velke N6!:'cice kennen. 
In dieses iv\ilieu c.ringen auct. die Slawer: durch, die wir vorUlufig arotliologisch 
rur im Pragor Tyrus verllisslict erfassen k�nnen, der in rr:lati,:· altertUrr.licher 
F0rm tic; ir, derr, dcnaull!ndischen Engpass Wachau /Stein a.d, Donuu.: erscheint. 
'vHchi. j r; i::;t, Jo�;:: v:ir cier Keraidk deil Prager Typus in der dichsten Umgetung von 
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star� ZM.ky auf Si d. L1n,::er> '-'err,ein�;arr, mi.t der vol]endeten grauer, Kerc,,-jk befl wen, 

die wir von ur.s rem i3u.rgwc!L c0 ke ,nen /Br .o--i?i sarky, Velat ice/. Do.:..; Get iet vc,n 

Erno zeigt uns l e � czifi::chP ituatio in jener Zeit, als hier die erster: 
Skelettgrabe:rfelder cler 1/oJJrnrwanderung::-zei t erscheinen, auf denen sic!: ljoerres
te der alterer. Devolkerung r.,it Stammen at.s a n Donaullindern und vielleicr:t auch 
mH den Slawen verschmelzen. Gewiss ist skein Zufall, dass die Skelettgraber

felder in Velatice und Saratice, unweit ri:imischer Brandgrliberfelder entster..en. 

Dabei kam die a1tere Phase des Saraticer Sl lettgraberfeldes uer hellen grob 
gerauhter. Eerarr.iJ,: n eh, dire ·t ·it der Hoher.sied.lung in Lovciclcy verbunden wer
den, wo diese li'u .de gerr,e·nsarr mit Gefa.ssfragmenten vorkamen, die der Keramik aus 

Velkc Nemcice sowie aus Stare Za.mky bei Lisen gleichen. Altere Skeletteraberfel

der aus der /olkerwander ngszeit erwachsen bier unzweifelhaft aus heimischen 
m!ihrisch-donau andischen Wurzeln, ohne irgendeinen Beitrag der bohmischen Vina

ficer Stufe, die, wie Doz. D. Svoboda zeigte, mit westlichen Elementen ve:rbtnl.en 
ist. Dies war die Entwicklungsgrundlage fQr die Burgwallkultur im TaJ.grunde der 
Dyje und Svratka, in welche auf klll'ze Zeit scheinbar der Einfa.11 der Ls.ngobarden 
storend eingriff, mit d en as Grfiberfeld in Holasky bei Erno, der jUngere Teil 
in Saratice u.a. in Ve·bindung gebracht werden konnen. 

Die Urngebung von Sta.re Zarr.ky wa:r verhliltnisrnassig dicht von Slawen mit dem 
Prager Typus besied·e1t. Ausscr den erwti.hnten Siedlungen /Brno-Pisarky, Velatice/ 

kann .· n die Siedlur.g in Troutsko bei Brno und weitere Funde aus Adamov, Hole.sky 

Podoli, 0i v · ce, Velatice /Drandgraberfeld/ anfUhren, sildlicher dann die Siedlung 
in Blucina, Pribice, Ivan �.a. Zu den wichtigsten, neben derr Velaticer Brandgra

berfeld, auf dem J. Pou]{k die Entwicklung zeigte, gehort die Siedlung in Troub
sJrn, uie in de:r alteren Bur lzeit sowie im grossmahrischen Zeitabschnitt fo.It

setzte. 

Auf Stare Zamky existiert kei e Kera.i:ni.k des Prager Typus. Durch einen Ver

gleich mit dem kerarrcischen Material auf den umliegenden Siedlungen und GrKber

feldern kann man zu der Schlussi'oleerung gelangen, dass die ersten Burgwallfunde 

hier in jener Zeit erscheinen, als sich der ursprUngliche walzenfBrmige GefRss

rand des Prager Typus nach aussen zu wcllben beginnt, der maximale Umfang sich 
tie�er nach unten verlegt und eine Verzierung auftritt. Nach den bisherigen An
sichten handelt es sich spatesten"' um den Beginn des 7. Jahrh. Die llteste burg
wallzeitliche Ker8.!Ilik die auf dP.rn Burgwalle vertreten ist, besteht aus braunem 

sandigem schlecht gemengtem Material, das manchmal sehr schwach gebrannt ist, 
sie hat eine einfache Profilierung, die Rlnder sind schwach herausgebogen, abge

rundet, die Verzierung bilden undeutliche Binder von Ritzlinien, kunstlos ge

fUb.rte mehrfache Wellenlinien odex eine Kombination von diesen beiden Elementen. 
Uber die Form der Siedlungsumfriedung in der iiltesten Zeit kann vorliufig nichta 

bestimmtes gesagt werden. Die ersten Bewohner waren nach den bisherigen Ausgra

bungsergebnissen nicht zahlreich. Di, Bevcllkerungszahl erhBhte sich im Laufe des 

7. Jahrh., wie die Menge des keram1schen Materiales bezeugt, das auf Grund stra

tigraphischer Beoba.chtungen nnd Vergleichen mit allgemein anerkannten Massstliben
in das 8. Jah.rb. datiert werden kann, gegebenenfalls auch in eine llltere Zeit.
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Bereits damals musste in der Region von stare Zam.ky nicht nur eine 
differenzierte Gesellschaft existiert haben, sondern auch der Beginn 

an Eigentum 
der Klas-

sengliederung, wovon Funde altertUmlicher Hakensporen und der Bau einer %rossar
tigen Befestigung zeugen, wobei ea zu einer grosseren Konzentrierung der Arreits� 
krifte kommen musste. Schon im 8. Jahrh. nahm die Besiedlung ausser der eigent
lichen Landzunge auch die erste Vorburg ein, d. h. eine ungefJihr 100 m la.nge 
Fllche zwischen der Befestigung auf der Spornanlage und dem Walle westlich von 
dieser, und in seinem Verlaufe wurde eine Fortifikation auf dem Rande der Land
zunge und scheinbar auch ein fast 11an langer Wall mit einem machtigen Graben 
errichtet, der die lussere Verburg umschliesst /mit ihrer Durchforschung befass
ten wir u.ns bisher nicht; die Kussere Vorbu:rg hatte keine Befestigung. ober den 
Hin.gen, sie war nur von dem anliegenden Terrain abgetrennt/. So erreichte der 
Buxgwall ein Ausmass von mehr als 11 ha. Die aussere Verburg war allerdings nur 
wenig besiedelt; in der Grabung der Jahre 1948 - 1949 wurde ein SkelettgrMber
feld schlichten Cha.rakters, ungefIDir aus der zweiten Hltlfte des 9. Jahrh. er
fasst. 

Die zweite Besiedlungsphase bildet jene Zeit, die in der zweiten Hltlfte 
des 8. J&hrh. beginnt und in der Wende des 9. und 10. Jahrh. endet,als der Burg
wali an den Machterfolgen der zentralen grossmfillrischen Regierung Anteil nahm. 
Die machtige Befestigung ober den steilen Hlingen der Landzunge w�re allein schon 
ein genfigender Bewe�s. Die Befestigung hatte auf dem gesamten Umfange keine ein
heitliche Konstru.k:tion. Im Grunde kann man sagen, dass sie aus drei Hauptteilen 
bestand: 1. Steinerne auf Trockenbauart erriohtete Stirrunauer; 2. mittlerer Teil 
mit einer Holzkonstruktion, die stellenweise aus Rosten bestand /Abdeckung im 
Quadrant 0-II/, stellenweise kammerartig und mit Blockbauten war /?/, die ein 
Ausmass von ea 2 x 2 m hatten; ihre Querwande waren mit Steinen gefestigt. Qua
irante B-0, C-0/; 3. Erdaufschuttung auf der Innenseite. In der Umfangsfortifi
kation befanden sich hochstwahrscheinlich Ttlrme /!//ausser dem Tu.rm bei der Ein
gangspforte im Engpasse, ebenfalls im Quadrant A-0, wo spater die jlingere Mauer 
anknUpfte/. In der Langsachse des Burgwalles verlief ein mit Flu_ssschotter ge
pflasteter Weg,auf dessen Oberfllche eine Menge von Tierknochen abgedeckt wurde. 
Nach einer Flugaufnahme zu achliessen,ftlhrte dieser von der Pforte auf der,Land

enge zur Pforte ins Tal. Wie ein im Schotter eingetretener Hakensporen andeutet, 
benUtzte man den Weg bereits im 8. Jahrh. Bei dem Wege, ungefUhr in der Mitte

des erh6hten Teiles der Landzunge, stand ein grosser turmartiger Bau von viere
ckigem Grundriss, im Ausmasse von oa 7,5 x 7,5 m, aus einer Pfostenkonstruktion 
errichtet. Von hier aus k0n�te man nioht nur auf den Weg zwn Burgw&lle 1m Tale 
bei der Ricka sehen, /von seiner Biegung 11an unter der Landzunge/, sondern auoh 
auf die Pollauer Berge bei Dolni V�stonice am Flusse Dyje, von wo Lichtsignale 
gegeben werden konnten. Im 9. Jahrh. befanden sich hier im Raume des inneren 
Burgwallareales ausser einfachen h61zernen Wohnsitzen, auch aus Stein u.nd M6rtel 
erric�tete Bauten.Das Material ihrer Ruinen benUtzte man spater sekund�r bei dem 
Baue der jUngeren Steinmauer. 

In der Wende des 9. und 10. Jahrh. ka.m es auf dem Burgwalle zu einer Ka-
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- ta strophe, der einige Teile der Befestigung und ier turmarti;;e l3au ir: Jer :d tte 
'ier Lundzunge zwn Opfer fielen und die durch Brand zersttsrt wurden, Nach allen 
Merlanalen zu schliessen, muss man sie mit der unruhigen -Zeit vor dem Falle des 
GrossmIDirischen Reiches in Verbindung bringen. Gleiohzeitig bUsste der geJ;fla.s
terte Weg seine Funktion ein.Dem Burgwalle al�erdings blieb seine Bedeut�ng auch 
weiterhin erhalten. Er wurde von neuem befestigt, die Landzunge aber geteilt. In 
ihrem oberen Teile ungeflhr 150 m �stlich der Landenge erwuchs eine Steinmauer, 
deren Grundkonstruktion aus Holz war. mit einem Graben auf der Ostaeite. Hinter 
der Mauer mit dem ·Graben siedelte der feudale Herr mi� einem kleinen Gefolge,der 
8stliche Teil des ursprtinglichen inneren Burgwallareales wurde zur "Verburg", wo 
sich ebenfalls das Leben welter entwiokelte. Im Inneren des Sitzes deckten 1ld.r an 
der Querwand eine Reihe von Wohnbauten mit steinernen Feuerherderi, aus dml 
Beginne des 10, Ja.hrh.,ab. Die steinerne Quermauer erfUllte ihre Funktion bis in 
das dri tte Viertel des 10. Jahrh., da die unter 1hrer Destruktion entdeokte, 
ilberwiegend aus Graphitmaterial hergestellte Keramik typologisch sehr entwiokelt 
ist und ganz mit funden, die durch eine MUnze-den silbernen Denar Boleslavs II., 
datiert sind Ubereinstimmt. Auch nach der Destruktion der Innenmauer blieb die 
Besiedlung auf Stare Zamky bestehen, die sich vor allem duroh steinerne quadra
tische Gebilde ober der Destruktion der Querbefe�tigung sowie an anderen Stellen 
11.ussert, allerdings in der ersten Hllfte des 11. Jahrh. fi1.thestens in seinem 
ersten Absohnitte endet. 

Bei den bisherigen Grabungen deokten wir eine :Menge von kreisf6rmigen, 
reohteckigen sowie formlosen Siedlungagruben ab, die tJberreste von Wirtschafts -
und Wohnbauten voretellen. Ausser Gruben,deren Funktion nicht mehr bestimmt w�r
den kann,durohforsohten wir drei tiefe Vorratagruben, einige Feuerherde ausser
halb der Wohnsitz1 und zehn gut erhaltene · Wohnbauten. Der Uteste rechteckige 
/240 x 240 cm/ hatte in der Ecke Reste einea offenen Feuerherdes, in den weniger

eingetieften Grubenhtltten /Halbzemljanka/mit einer Blookbaukonstruktion der ·,iiin
de, standen steinerne Feuerherde, in dem gruberu1Qttenartigen Wohnb�u mit vorzim
:ner und im Grubenhaus /Ze:11lj anka/,, die 275 om tief unter der Oberflll.che lag, wa
re n tl5nerne Back6fen. Bemerkenswert ist besonders · das tiefe Grubenhaus /Zemlj,an
ka/, das eigentlich eip untererdisches Blockhaus im Auamasse von 440 x 325 cmvar
stellt', und dessen .Holzwlinde sich bis zu einer H8he von 8? cm erhielten. Das Ob
je,,t ist in das fortgeschrittene 10. Jahrh. zu d.atieren• obwohl auf seiner De-

l struktion ein weiteres Wohnhaus errichtet wurde./Die Bedeutung der Wohnhluser in
Lisen zur Beurteilung der Entwioklung des slawisohen Hauses bewertete ich in ei-
nem Beitrag in Pamatky archeologicke im Jahre 1960, Nr. 1/. 

Die wichtigste chronologisohe Riohtl1nie auf Stare Za.mky bei Lisen ist die 
Keramik, deren Entwioklung man sehr gut von der lltesten Zeit bis in den Beginn 
des 11. Jahrh. verfolgen kann. Im altburgwallzeitlichen Material /7.-B. Jahrh./ 
mUssen doppelkonische Form.en und Nl!pfe mit niedrig angesetztem Bauche hervorge
hoben werden. Bereits ±m 8. Jahrh. 1st daa Material mit einer g_robk!5rnigen Glim
merbeimischung zahlreich, dae laufend mit der Kera.mik aus grob �emengtem Materi
al vorkommt, deren Standflllohen des !5fteren duroh eingedrUokte Grilbohen geglie-
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dert sind. Auf den Gefassen des 8. sowie 9.Jahrh. finden wir eine reiche Verzie
rung, in welcher mehrfache Wellenlinien und Bllnder von Ritzlinien dominieren,' 
auf der Glimmerkeramik mehrfache kurze Ritze. Plastische Zeichen auf den Stand

fliichen sind verhfiltnismllssig selten und gehBren in das 9. und 10. Jahrh. Im 9. 
Jahrh. begegnen wir des 6fteren verzierten Rllndern al� Zeichen auf den Standfla
chen. Auch wenn auf den Gef!ssen bereits seit dem 8. Jahrh. eine handwerkliche 
T6pferarbeit erkennbar 1st, muss konstatiert werden, dass die gewerbliche Kera
mikerzeugung erst von der Hlilfte des 9. Jahrh. an einen mltcht�gen Aufschwung er

fiihrt, als jeI'-en, die aus der Zentralwerkstatte vollendeten Ge111sse mit einfa
cher einheitlicher Verzierung hervorgingen, die sich.-aus einfachen Ritz-und zwei 
Wellenlinien zusammensetzt.Die Scherbena.nzahl dieser Gruppe erreicht einige Hun
derte. Die Arbeit der T6pferwerkst!tten konnen wir auch leicht in dem· Material 

., aus dem 10.Jal!rh. erkennen, aus dem wenigstens dre.i Gefoosgruppen angefilhrt wer

den konnen: 1. die erste bilden dunklere graue Gefasse, mit mehrfachen Wellenli
nien und breiten Ritzlinien verziert, breitschultriger Form mit S - artiger Pro
filierung oder schlankerer Form mit einem kurz nach aussen gelegtem Mundsaum; 

2. die zweite stellen helle Gefasse aus gut gemengtem, hart gebranntem Ma

terial vor; in ihrer Verzierung machen sich in der oberen Partie mehrfache tiefe 
kurze Ritz'e und unter diesen breite horizontale Ritzlinien geltend; in der Pro
fi1ierung ist die Randabsetzung und manchmal seine markante Profilierung auffal
lend; 

3. die dritte bildet Graphitkerarnik, die formlich sowie in ihren Verzie
rungselementen beide vorhergehenden verbindet, Die angeftlr.Ite Reihenfolge drUckt 
im Grunde auch eine chronologische Nacheinanderfolge aus; auch wenn die Graphit
keramik in einfacheren Formen sporadisch bereits in der ersten Halfte des 10. 
Jahrh, mit der ersten Gefassgruppe vorkomrnt, die die Halfte des 10, Jahrh. nicht 
uberlebt, 

Wtlrden wir das Verhaltnis der Keramik aus Stare Zamky mit dem Bluciner-Ty
pus vergleichen, konnten wir konstatieren, dass, auch wenn sich eine gewisse Ei
genart aussert, wie wir sie von Gefassen der Bluciner Form kennen, bier nicr.t 
sein Zentrum war. so'ndagen auf den: Sumpfburgwall in Rajhrad zeigten, dass das 
Zentrum, aus dem der klassische Bluciner Typus hervorging, die Werkstatten in 
Rajhrad waren,die eine sehr vollendete hart gebrannte Keramik erzeugten, Die Er
kenntnisse aus Rajhrad heben von neuem die Notwendigkeit hervor, T6pferwerkstat
ten zu ver/olgen, die friihzeitig in der Entwicklung der slawischen Keramik ein 
Faktor von aussergewohnlicher Tragweite wurden und durch die Vollkommenheit ih
rer Erzeugnisse leicht bei der Datierung auf Irrwege ftihren konnten. 

Stare Zamky, iihnlich wie auch Rajhrad, bestatigt bereits fUr das 9. Ja.hrh. 
die Existenz der sog. Burgkeramik, die durch ihre Qualitat die Funde aus umlie
genden Freilandsiedlungen Uberragt. Die Burgwallkeramik erzeugte man direkt auf 
den Burgwallen. Der Unterschied zwischen ihr und der Keramik auf Siedlungen ist 
durch verschiedene Stufen der technischen Erzeugungsvollkommenheit ausgedrUckt 
und 1st weit wichtiger als der Unterschied zwischen Gebrauchs - und Ritualgefas
sen, die eine ungleiche,Sorgfalt in rler Erzeugu�g aufweisen. Den Gebrauchs&efas-
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een widmete man eine weit grossere Aufmerksamkeit, sofern ea sich um ihre Aua
brennung handelte. 

Ein eingehendes Studium zeigte, dass kein Unterschied zwischen der Keramik 
aus der Endphase der Besiedlung auf Stare Zamk:y und den ersten Gefflssen auf den 
neu entstehenden jungburgwallzeitlichen Si�Jlungen besteht. In der Entwicklung 
der Keramik auf diesen jUngeren Siedlungen und besonders auf den sog. Bretisla
ver Bu.rgwlllen kam es allerdings unzweifelhaft in der spateren Zeit zu einem 
Eingriff von aussen. 

Das eiserne inventar zeugt von einer hohen Stufe des wirtsohaftlichen Le
bens in der Region unseres Burgwalles und stimmt mit den Erkenntnissen Uherein, 
die in seinen Arbeiten uber slawische Eisenerzeugung R. Pleiner entfaltete. De
potfunde eiserner Gegenstande beweiaen, dass sich im 9. und 10. Jahrh. bei den 
Burgw&llen die Schmiede�rzeu.gung konzentrierte. 

Fllr den Vergleich von Stare Zamky mit der umliegenden Besiedlung fehlt uns 
vorl§ufig genUgend archaologisches Material aus Siedlungen. Nach bekannten Fun
den sind viele Ubereinstimmungen, vor allem im keramischen Inventar, bemerkbar. 
�uf den umliegenden Siedlungen ist allerdings nirgends.die vollkommene Keramik 
aus den "Burgwallwerksta.tten" von stare Zamky zu finden. Durch ihren Charakter 
entzieht sich der Einheitliohkeit der Region von Brno nur die Siedlung und das 
Griberfeld in Brno-Malomerice /Stempelkeramik, ungewohntes Grabinventar/. Die 
Entwicklung von Stare Za.m.ky war durch die Versorgung der ba.uerlichen Bev8lkerung 
bedingt, die sicher·an den Befestigungsarbeiten sowie bei der Verteidigung des 
Landes teilnahm. Das gegenseitige Verhaltnis zwischen dem Burgwall, wo sich die 
handwerkliche Erzeugung und zweifellos auoh der Handel konzentrierten, und den 
umliegenden bauerlichen Siedlungen, kann nicht anders erkliixt werden, als durch 
einen bestlmmten Grad feudaler Abhangigkeit, die sich bereits im 8. Jahrh, a.us
sert und auch fast im ganzen 10. Jahrh. welter an dauert. Im 10. Jahrh.befestigt 
der Herrscher auf Stare Zamky seinen Sitz gegen die "Vorburg",wodurch sich deut
lioh dasselbe ijussert, was wir z. B. in Mikulcice im ganzen 9. Jahrh.,gegebenen
falls auch frliher schon sehen und was uns vorlaufig auf Stare Za.raky fi.i.r das 9. 
Jahrh. nicht ganz klar ist, - ein feudaler Sitz und eine handwerkliche Vorburg, 
also Merkma.le eines Siedlungsgebildes stlldtischen Charakters. 

Der Burgwall Stare Zamky bei Lisen wuchs aus inneren Bedttrfnissen der sla
vischen Gesellschaft ohne irgendwelche aussere EinflUsse,was dadurch belegt 1st, 
dass im Inventar kein aussergewohnliches, fremdes Element vorkommt. Dje spa.ten 
bronzenen sog. awar1schen Beschlagstttcke gelangten als Modeelerr:Ent hierher und 
erlebten keine Verbreitu!].g. Der Burgwall entwiokelte sich aus der alterttlmliohen 
Hoh�nsiedlung zu einem machtigen Zentrum mi� bestim.mten stadtischen Charakterzii
gen, mit einer wirtschaftlichen und zweifellos auch einer Verwaltungsfunktion im 
Rahmen des Grossm!ihrischen Staates. Die Tatsache, dass seine Bedeutung auch nach 
dem Zerfall der zentra.len Regierung welter 9esteht,. beweist die fortgesclrrittene 
Stufe der Klassengesellschaftsorganisation und unterstutzt die These von d�r 
feudalen Einteilung im Grossma.hrischen Staate.Sein Charakter und die verhaltnis
massige Xrmlichkeit geht aus seiner Randlage hervor. In diesem Sinne kBnnte man 
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1hn mit anderen H8henburgwallen von Zelena Hora bei Vyskov beginnend, Uber Rena 
bei Ivancice/?/, Znojmo-Hradiste, Heidenstatt bei Limberg, Burgwall "Holzwiese" 
bei Thwiau am Kamp, Burgwi:ille im katastralen Gebiete der Gemeinde Schiltern ober 
dem FlUsschen Lois, bis zu Stein a.d, Donau vergleichen. /Uber die Verwaltungs
funktion haben wir nur fi.i.r letztangefilhrten·einen schriftlichen Beleg,zu dem die 
Si.edlung in Mautern am rechten Donauufer gehorte, die spa.ter unter der franki
schen Verwaltung diese Aufgabe selbst Ubernahm/, Auch wenn klar ist, dass die 
historische Bedeutung der angeflih.rten Burgwi:ille nicht gleich war,tragen alle das 
gemeinsame Merkmal einer Randposition, ihr landwirtschaftliches Hinterland ist 
quantitativ sowie qualitativ klein, Dadurch 1st ihre lrmlichkeit, im Vergleiche 

· mit Sumpfburgwi:illen in MittelmIDiren, zu erkli:iren. Aus dem Vergleiche dieser zwei

Burgwalltypen geht deutlich das .Fundament der staatsbildenden Kraft mittelmlihri
scher Burgwalle hervor: die dichte landwirtschaftliche Besiedlung, die eine ge
nUgende Rente den entstehenden feudalen Herrschern gewM.hrt,da die Landwirtschaft
vor allem in dem Zeitabschnitt des beginnenden Feudalismus Grundstock des Reich
tums war.

Bei dem Vergleich von Stare Za.mky mit dem Burgwalle in Rajhrad ist die An
nahme nicht unberechtigt,dass stare Zamky ein altes Stammeszentrum in der Region 
von Brno vorstellt, wllhrend Rajhrad ein verhaltnismassig spatgrossmahrischer 
Burgwall ist,der vielleicht einerseits als Gegengewicht zu stare Zamky, anderer-. 
seits als Grossgrundbesitz in fUrstlicher Regie aus der zentralen grossmID:rl
schen Region gegrUndet wurde. 

Die grossen Ausgrabungen der letzten Jahre zeigen, dass nicht einmal die 
zentralen grossmIDirischen Burgwalle definitiv bei dem sog. Fall des GrossmIDu-1-
schen Reiches veradeten, sondern auch im 10. Jahrh. weiterleben /z. B. Mikulci
ce/, a.hnlich wie Randburgwlille in MIDlren sowie in NiederBsterreich, sodass heute 
kein Zweifel mehr besteht, dass Kristoans Naohrioht Uber die Bestrafung Gross-

,,. 

m!ihrens eine blosse legendltre Wendung ist. Die grossmfillrische verwaltungstradi-
tionen lebten in Ma.hren wall.rend des ganzen 10.Jahrh. weiter und nicht einmal von 
einer symbolischen .A.nfesselung des historischen · Mahren zum BBhmischen Staate 
werden wir scheinbar vor den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts sprechen k6n

nen. Erst durch die Agression Boleslavs II, wird MM.hren zu der Premysliden Dy
nastie gefesselt, die sich scheinbar gleich zu Beginn auf grossmIDi:rische Rand
zentren wie Olomouc, Star� Za.mky /Denare/, Znojmo, gegen die alten m!i.hrischen 
Veligrade stUtzt, wo ausser alten Traditionen vielleicht auoh die nahe Nachbar-
schaft ungarischer Interessen eine Rolle spielte. Zux tatslchlichen und 
tiven Verbindung von M!lll.ren zum B6hmischen Staate kam es unzweifelhaft 
11. Jahrh, nach der Griingung neuer Burgen, auf welchen Feud�le aus dem
chen Premyslidengefolge herr�chten.

defini
erst im 
fUrstli-

Auch die Landwirtschaft in Mlthren erhielt sich im Laufe des 10. Jahrh. euf 
einer hohen stufe, sodass sie spater im 11,Jahrh, ein machtiges Fundament wurde, 
das den mfilrrischen Premysliden erm6glichte, erfolgreich um den Prager FUrsten
thron zu kl!mpfen. 

In der Entwicklung tles Buxgwalles Stare Zamky bei Lisen widersplegelt sich 
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fast ein halbes Jahxtausend historischen Geschehens in der �ahrischen Region. 
Hier·erscheinen besonders die Eeginne der· feudalen Einrichtung, deren erste For
men, in welchen sicn allerdings bereits zur Gen{lge die Abfalltendenzen einzelner 
Feudaler geltend machen, die weder ein nationales Geftihl, noch eine Blutsver
wandtschaft zueinander fesselt und welchen bloss der Kampf gegen die unterworfe
ne, arbeitende Klasse gemeinsam ist, der in Funden auf Stare Zamky durch eiserne 
Fesseln symbolisiert ist. 

Mlhren zur Zeit des 11. und 12. Jah:rhunderta im Lichte archlologischer QUellen.

/Thesen der Kandidatenarbeit/ 

:Boris ·Novotny 

Bel der Bewertung der Entwicklung wi�tschaftlicher und gesellschaftlicher 
Verhlltnisse wllhrend der Splitbu.rgwallzeit in MlL-u-en, au� Grund ibres Reflexes in 
a.rchRologischen Quellen, ist es notwendig aus dem Vergleich mit dem vorhergehen
den Zeitabsohnitt - der mittleren Burgwallzeit - hervorzugehen. Die Zeit �es 10 • 
. bis 12. Ja.hrh. ist hier durch die gipfelnde Endphase des Zerfalles des Grossmah.
rischen Staates und durc die Gegensltze der weiteren Entwicklur..g charakteri
siert, die sich markant in der gesetzmRssig fortschreitenden feudalen Zersplit
terung /Errichtung von Eurgw§llen eines neuen Typus/ aussert, die im Widerspruch 
mit der unterscr.iedlichen Entwicklung des sich form?nden b5hmischen, polnischen 
und ungarischen Staates besteht und ihrer' Bemtihung um eine dauernde Einverlei
bung dieses Gebietee, des einstigen Grossmilhrischen Reiches, in seine Herrscher
sphlire. 

Nach den heutigen Grabungskenntnissen laset sich in 133 Fllllen eine auf
fallende 11llie der Objekte aus der m�ttleren und spliten Burgwallzeit belegen. Aus 
diesen kann bisher auf 37 mfillr.ischen Grliberfeldern elne Kontinuitlit zwischen den 
Grlbern mit Funden, die ftlr die mittlere und spate Burgwallzeit typisch sind,be
obac·htet werden. Die Griiberfelder sind entweder flachenartig "ho't"izontal"erwEd,. 
tert,die jUn�erenGrgber befinden sich also auf dem ausseren Umfange des liltere� 
Kernes oder "vertikal", d. h. die jtlngeren Grliber sind in Superposition ober den 
�lteren. In dieser fortdauernden Bestattung a�f den gewesenen grossmlhrischen 
Graberfeldern /wie in Dolni Vestonice, Reb�sovice, Predreosti, Brno-Malomerioe 
u.w./ k8nnte llian hier noch weiter die ung�eichmlissige Entwicklung der Chxistia
nisierung sehen,die gegebcnenfalls der Reflex einer bestiimr.ten "heidnischen" Re
aktion sein kann. Es konnten hier ebenfalls Personen bestattet worden sein, die
aus Protest gegen die neue Form der Ausbeutung an den alten Traditionen festhi'el
ter.., da bei einer funeralen kirchlichen Zeremonie die Abgabe eines Zehent anbe-
foh]en war. Auch cie spatburgwallzeitllchen Bestattun&en, die sekund!:lr entweder
in slawioche acer auch l!ltere Hugel eini:;etieft wurden /wie. dies z. B. in J?r�tlu
·-y, Hudimov, Telnice u. li. der Fall we.r/, konrten im Sinne der Verbotsstatuten

I 
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