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graber ohne begleitende Funde aufgedeckt. Die Regelmassigkeit der Reihenanlage und die Bestat� 
tungsart schlies�n eine Datierung in das 16. Jahrhundert nicht aus. Zu dieser Zeit (bis zum Jahre 
1622) gab es im Dorfe Nemcicky eine zahlreiche Gemeinde der Wiedertaufer - "Habaner" -
die an dieser Stelle begraben wurden konnten. 

ML AD OH R A D I S T N I O S A JI)) A V O J E Z D C I U O S V t TI M A N1 

(okli'. Uhers ke Hradiste) 

R O 8 E R T 5 N A s I L, 5 I O V a C k e m u z e u m, u h e r s k e H r a d i ! t l!

Pozustatky sfdliste, projevujfci se porusenymi kulturnfmi vrstvami promfsenymi zlomky kera
miky, byly zjisteny 25. kvetna 1970 na plose ostrozny, tvorene dvema pramenisti potoku, a sice 
v jiznfm okraji soucasne zastavby Ujezdce, v poloze "Na dedine". Sfdliste hylo chraneno mimo se
vernf stranu strmymi svahy ostrozny, sestupujfcfmi pi'fkre pod uroven lokality misty i vfce nez 
20m. Osada se rozkladala ve vysce 315-317m n.m. minimalne na plose 40X70m. Strepovy 

material, zfskany povrchovym sberem, umoznuje orientacne stanovit jejf existenci do rozmezf 12. 
stol. a prvnf poloviny 13. stol. Nejpravdepodobnejsf pffcinou zaniku sfdliste v techto mfstech a jeho 
premfstenf sevemim smerem byly sesuvy piidy uboci a obvodovych castf plosiny ostrozny. Castecne 
jiz kultivovana krajina, nepochybne vznikajfcf kolem osady, se stala partne kulturnfm podlozfm pro 
vznik historickeho Ojezdce. Je i velmi pravdepodobne, ze puvodnf mladohradistnf sldliste, ktere 
mohlo nest nazev, obsahujicf kmen jmena Ojezdec -· ujezd - naslo pokracovanf sve existence 
v historicky dolozenem Ojezdci bez jakehokoliv preruseni kontinuity sidlistniho vyvoje. 

Poznamka: 

1 ObHrni!jiil zprava byla odeslana redakci AR dne 21. 8. 1970.

Eine jungburgwallzeitliche Niederlassung in Ojezdec bei Osvetimany. Auf einem ausgepragten 
Vorsprung in der Flur .,Na decline" wurden die Oberreste einer landwirtschaftlichen Siedlung aus 
dem 12. und der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts festgestellt, die in einer Hohe von 315-317 m 
ii. d. M. eine Flache von mindestens 40 X 70 m einnahm und welche infolge von Erdrutschen des
Hanges in nordlicher Richtung verlegt wurde. Auf der alten Schicht oder in Fortsetzung an diese
kniipft die historisch bereits belegte Siedlung der heutigen Gemeinde Ojezdec an.

DIE ERGEBNISSE DER 5. SAISON

DER SYSTEMATISCHEN ERFORSCHUNG 

VON ZABLACANY 

(Bez. Uh er s k e H rad is t e) 

R O B E R T 5 N A S I L, S I o v a c k e m u z e u m, U h e r s k e H r a d i ii t e 

(Tab. 42 : 2, 43) 

Die Erforschung der jungburgwallzeitlichen Siedlung Zablacany, welche durch schriftliche Quel
len aus dem 12. und 13. Jahrhundert belegt ist, verlauft unperiodisch seit dem Jahre 1964: sie 
wurde in den Jahren 1964-1966, 1966 und 1970 durchgefiihrt. 

Diese lokalitat liegt etwa 800 m siidwestlich von Polesovice auf einem zweilappigen Felsvor
sprung im Inundationsgebiet des Flusses Morava. Dieser Ort war bereits im Neolithikum besiedelt. 
Die ausgepragteste prahistorische Besiedlung weist die Hallstatt-Latene-Periode auf. Wenn wir von 
vereinzelten Keramikfunden des Prager Typus absehen, war diese Landzunge bereits vom 8. Jahr
hundert von Slawen besiedelt. Die Kontinuitat der mittel- und jungburgwallzeitlichen Besiedlung 
ist bereits iiberzeugend bewiesen. Die jungburgwallzeitliche Besiedlung von Zablacany, welche 
z;wischen den Jahren 1238-1250 infolge der konzentrierten landwirtschaftlichen Ansiedlung unter
ging, wurde auf einer Flache von mehr als 10 ha festgesteilt. Die Spuren sind vor allem entlang 
dem Ufer des Inundationsstosses verstreut. Ihre Ausdehnung ist aber nicht mit dem Grundriss 
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identisch. Sie dokumentiert eine Bewegung innerhalb der Siedlung, welche sich aus Gruppen von 
Bauobjekten verschiedenster Funktionen zusammenstellt. Zablacany hatte also einen verstreuten, 
aus Gruppen bestehenden Grundriss. Erst zum Ende des 12. und in der ersten Halfte des 13. Jahr
hunderts sind die Ufer mehr oder weniger verlassen und die Siedlungsbereiche werden auf hohere 
Gebiete der Landzunge verlegt. Die bisherigen Grabungsergebnisse brachten konkrete Beweise iiber 
Aussehen und Ausstattung der Bauten und Haushaltungen, ii.her Landwirtschaft und Viehzucht, 
Jagd und Fischfang, und Nachweise van Heimarbeit und spezialisierter handwerklicher Erzeugung. 

In dieser Mitteilung wollen wir uns eingehender nur mit einigen Ergebnissen der Forschungs
saison 1970 befassen. 

Die archiiologischen Untersuchungen knilpften an die Grabungsfliiche von 1966 an. Es ging einc 
geophysikalische Untersuchung voraus, wekhe auf einer Flache von mehr als 900 m2 das Vorhan 
densein einiger Objekte, vor allem Kulturgruben feststellte. 

Im Verlauf der archaologischen Arbeiten wurde anch eine geologische Untersuchung durch
gefiihrt, bei welcher die gesamte Landzunge und ihre nachste Umgebung erforscht wurden ( 1 km2 

FJache). Die geologische Untersuchung erbrachte fiir die Erkenntnis der jungburgwallzeitlichen 
Besiedlung wichtige Ergebnisse, von welchem wir wenigstens die wichtigsten erwiihnen wollen. 
Etwa 1 km westlich von unserer Lokalitiit wurde ein Eisenerlager entdeckt, es handelt sich um 
Limonit-Silkstein mit verhiiltnismassig hohem Fe-Gehalt. Dadurch wurde eine der wichtigsten 
Fragen geli:ist, die sich unsere Forschungen von Anfang gestellt batten - die Lokalisierung des 
Eisenerzes. Das ortlichc Vorkommen ist niimlich historisch aus dem Jahn� 1238 belegt: 

( ... Premysl Otakar bcstiitigt dem Kloster von Velehrad ... auch den Ertrag des Eisen�rzes, 
welches dor aufgefunden wurde oder aufgcdeckt \.Verd en bnn ... ) . N ach archiiologischen Feststel-
lungen wurde das Erz von Hi.ittenarbeitern aus Zablacany verarbeitet. Die geo!ogischen U nter
suchungen im Laboratorium bestatigten such die friihere Annahme iiber das mogliche Vorkommeri 
von Rohstoffen fiir die Erzeugung von Kalk, der beim Schmelzen des Eisenerzes als Zusatz fur die 
bessere Schlackenbildung beniitzt wurde. Diesen Rohstoff bilden Karbonat-Konkretionen mit hohem 
Gehalt von CaCO3, die hiiufig in Objekten und Kulturschichten auftreten. Im Inundationsgebiet 
wurden in niichster Niihe des Ufers der Landzunge einige friihere Flussarme festgestellt. Die geo
logische Untersuchung beweist, class zur Zeit des Bestehens von Zablacany der Wasserstand der 
Dberschwemmungen um 1,0 bis 1,5 m iiber dem heutigen Inundationsniveau lag. Im Hinblick 
darauf, class die Stossufer 2 m, stellenweise 5 m iiber dem Inundationsniveau erhoht liegen, waren 
die ii.her den Boden ragendcn Objekte nicht gefahrdet. Das gilt aber nicht fiir die Vorratsgruben, 
insbesondere fiir die Getreidevorratsgruben, die sich in nachster Niihe der weniger s1eilen Ufer bc
fanden. Bei ihrer Tiefe von fast 2 m sickerte in ihren unteren Tei! Wasser ein. Deshalb waren 
diese Gruben grosstenteils beabsichtigt mit Sand aufgefiillt. Der Umstand dieser Uberschwem
mungen ist eine der Ursachen fiir die VerJegung der Siedlungseinheiten in Siedlungsgebiete au£ 
erhohten Pliitzen. Die weiteren, bei den geologischert Untersuchungen festgestellten Umstande be
treffen pedologische, klimatische und se!bstverstandlich spezifisch geologische Erkenntnisse. 

Die archiiologischen Forschungen erbrachten weitere Beweise fiir die ortliche landwirtscha[tliche 
Erzeugung, fiir Ackerbau und Einlagerung der landwirtschaftJichen Produkte. Zur ersten Frage 
konnen wir uns derzeit noch nicht konkret aussern, da die 2-4 Sorten von Samen bisher noch 
nicht fechgemass bearbeitet sind. Die fast 2 m tiefen Getreidevorratsgruben haben eine Gestalt von 
Sacken oder Birnen, oder sind sie eiformig. Bei einigen wurden Spuren von Isolierauskleidung 
der Wande und des Bodens festgestellt, die in Form von kleinen Pflocklochcrn, ausgefiillt mit 
clunkier Erde, in Erscheinung traten. Diese Locher haben einen Durchmesser von etwa 2 cm und 
sind etwa 5 cm tie£. In einem Fall sind in den Wiinden die verkohlten Pflocke erhalten. In einem 
anderen Fall fanden sich am Boden einer Getreidegrube grosse angebrannte Sandsteine im Gesamt
gewicht van 20 kg, die von Stiicken von Hiittenlehm, Eisenschlacke und Kliimpchen von Pulver
kalk begleitet waren. Es handelt sich bier um den eingestiirzten Verschluss der Getreidegrube, die 
urspriinglich noch von einer 35 cm starken Lehmschicht iiberdeckt war (Ta£. 42:2). 

In den vorhergehenden Jahren wurde als spezialisiertes Handwerk die Topferei, Eisenhiitten
erzeugung und das Schmiedehandwerk nachgewiesen. Die Forschungssaison 1970 erbrachte iiber
zeugende Beweise von zwei weiteren Spezialerzeugungen. Eine derselben ist die Gewinnung von 
Kalk aus Karbonat-Konkretionen. Fur die Gesamtrekonstruktion des Erzeugungsverfahrens miissen 
wir uns naher mit einigen friiheren Funden beschiiftigen. Im Jahre 1966 wurden bei Beendigung 
der Priiparierung von Resten einer Blockhi.itte mit Fussboden im gleichen Niveau, vertiefter Feuer
stelle und Befeuerungsgrube, in der Nahe der Befeuerungsgrube vier gleich tiefe Pfostenlocher auf
gedeckt, die einen rechteckigen Grundriss bildeten. Knapp vor den beiden ersten Pfostengruben war 
eine seichte Grube von umegelmiissiger Gestalt ausgehoben. die mit einer Unzahl kleiner weisslicher 
und gelblicher Karbonat-Konkretionen ausgefiillt war. Dieser Fund wird von und als Werkstatte 
interpretiert: vier Pflocke trugen die Platte des Arbeitstisches, auf welchem die Konkretionen zer
kleinert und zerrieben wurden. Vom Tisch wurden sie direkt in die Grube abgeschoben, die so
zusagen als Vorratsraum diente. Im Jahre 1970 wurden auf dem gelben sandigen L.iegenden un-
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regelmassige rotliche Flecken von 3-5 m Lange und 1- 2 m Breite aufgedeckt. Sie bildeten 
einen etwa 13 m langen, unterbrochenen Streifen. Das Ergebnis der geologischen Analyse im Labor 
sagt uns, class die schwach rotliche Oberfliichenverfarbung des Sandes an dieser Stelle <lurch Feuer
einwirkung entstand. Auf der <lurch Verfiirbung begrenzten Fliiche fanden sich wiederum in ver
hiiltnismassig grosser Menge kleine Karbonat-Konkretionen, stellenweise bereits verkalkt. Vereinzelt 
fanden sich diese auch ausserhalb der rotverfarbten Fliichen. Aus dieser Situation konnen wir fol
gern, class hier, vermutlich in den seichten Gruben mit Boden knapp oberhalb des Niveaus der 
Sandschicht die kalkhaltige Masse bereits teilweise mit Warme verarbeitet und geroslet wurde. Im 
gleichen Jahre - 1970 - wurde in unmittelbarer Nahe des rotverfiirbten Sandes ein Kalkofen 
entdeckt. Es ist dies eine Grube mit quadratischem Grundriss und einer regelmiissig runden linsen
formigen Aushohlung und flachem Boden. Die Diagonalen des Grundrisses, welcher knapp unter 
dem Ackerboden in 35 cm Tiefe auftrat, betrugen 171 und 181 cm, der max. Durchmesser der Aus
hohlung betrug 236 m, der Bodendurchmesser 230 cm, die Tiefe war 67 cm. Die Mitte des Gruben
bodens war in 1,0 bis 1,5 cm Starke auf einer Flache von etwa 50-75 cm Durchmesser hart rot
gebrannt. Weitere Teile um die Feuerstelle waren schwacher <lurch Feuereinwirkung gekennzeichnet. 
Der Boden um die hartgebrannte Flache war hart und gesenkt. Bei seiner Entfernung brach dieser 
Boden in mehrere millimeterdicke Stucke entzwei, aber er war nicht verbrannt. Dber dieser Lage 
war fast auf der ganzen Flache des Bodens eine schwarze, 0,5 cm starke Aschenschicht, vermischt 
mit zahlreichen kleinen Kohlestiickchen. Oberhalb der Aschenschicht, vor allem bei den Riindern 
des Bodens und bei den Wiinden fanden sich Klumpen und Schichten von weissem Kalk, Schollen 
von hartgebranntem rotem Sand und Stucke von schwarzgebranntem Sand. Die iibrige Auffiillung, 
die bereits zur Aufschiittung gehort, !asst erkennen, class das Objekt in kurzer Zeit zugeschiittet 
war, anscheinend in drei Phasen (Taf. 43: 1). Bei friiheren Forschungen war Eisenschlacke auf
gefunden warden, an deren Oberflache eine pulverformige Kalkmasse klebte, wie sie in kleinen 
Mengen von Konkretionen als Bestandteil der Auffollung bei einigen anderen Objekten auftrat. 
Ein Lager van Puverkalk war im Jahre 1968 an der \Vand beim Eingang zur Blockhiitte mit ein
getieftem Boden aufgefunden worden. Vom Kalkhaufen war Kalk am Fussboden und in der Feuer
stelle verstreut. Ein anderer Fund von Pulverkalk stammt bereits aus dem Jahre 1965, aus einem 
zweiriiumigen Blockbau, der Kalkvorrat war in der Ni.ihe der Feuerstelle gelagert. Die Kalkgewin
nung ki:innen wir also folgend rekonstruieren: Zerschlagen der Konkretionen, Rosten (Trocknen), 
Brennen des Kalkes, Mahlen der Kalkklumpen zu Pulverkalk, der in den bewohnten Riiumen ge
lagert wurde. Nicht festgestellt wurde bisher, oh die Blockhiitten den Erzeugern oder den Verbrau
chem gehorten. Die Bedeutung des Nachweises fiir die Erzeugung von Kalk und besonders die Auf
findung der Grube fiir das Brennen des Kalkes wird von der Tatsache bestarkt, class es sich hier 
iiberhaupt um den ersten Nachweis dieser Art aus burgwallzeitlicher Epoche in der Tschecho
slowakei handelt. 

Das zweite spezialisierte Handwerk, fiir welches Beweise im Verlaufe der Grabungssaison 1970 
erbracht wurden, ist die Erzeugung von Holzpech ( Harz). Es wurde eine einfache Teergrube auf-· 
gedeckt. Der regelmassig runde Grundriss befand sich auf dem sandigen Liegenden in einer Tiefe 
von 35-40 cm unter dem Niveau der Ackerschicht. Der Durchmesser dieser Grube betrug 100 cm. 
Der Boden im Durchmesser von 27 cm ist 127 cm eingetieft. Im Querschnitt ist die Gestalt der 
Grube trichterformig. In einer Tiefe von 92 cm bis zu dem fast geraden Boden verbreitert sie sich 
allmahlich zu einer fast walzenartigen Form. Die Wande der Grube sind in 4 cm Dicke und bis zu 
einer Tiefe 35 cm schwarzgebrannt, anscheinend sind sie mit Teer d11rchtrankt. (Die Analyse der 
Proben im Labor ist noch nicht durchgefiihrt). Unter dieser Schicht sind die Wande <lurch Feuer
einwirkung wiederum in 4 cm Dicke rot verfi.irbt. Die rote Farbe der Verbrennung reicht bis in die 
Tiefe von 60-70 cm, wo sie sich dann verliert. Der restliche Teil der Wande bis zum Boden ist 
vom Feuer unberiihrt. Der Boden ist aber schwach verbrannt. Beim Rande der Grube wurde eine 
unregelmassig geformte rotgebrannte Flache von 52 cm Breite und 20-25 cm Lange aufgedeckt, 
die 2-3 cm unter dem Niveau des Grundrisses der Grube eingetieft war. Das Pech wurde bei ge
diimpftem Feuer gewonnen oder auch durch Destillation aus Holzscheiten und Baumrinde, wie uns 
zahlreiche Funde von verkohltem Holz und verkohlter Rinde anzeigen. Das Pech wurde im unteren 
walzenformigen Teil in ein Gefiiss oder einen Ki.ibel aufgefangen, das eine max. Hohe von 35 cm 
hatte. Die verbrannte kleine Flache beim Rande zeugt vom Manipulieren mit dem brennenden 
Material (Taf. 43:2). In der Nahe dieses Objektes wurde eine kleine eiformige Grube mit rundem 
Grundriss und flachem Boden augedeckt ( Tiefe 51 cm. Durchmesser des Grundrisses 41 X 31 cm, 
Durchmesser des Boclens 27 cm). Die auffallende Obereinstimmung des Bodendurchmessers der 
Teergrube und des Bodendurchmessers dieser Grube und gleichfalls ihre Form und Anlage in Nahe 
der Teergrube sagt uns, class diese kleine Grube als Obergangslagerraum fiir das Gefiiss diente, 
in welchem das Pech aufgefangen wurde. Nach Bearbeitung der Scherben aus des Aufschiittung 
der Grube und der Scherben aus der jungburgwallzeitlichen Feuerstelle, die sie teilweise iiber
deckte, wird es moglich sein im Rahmen der jungburgwallzeitlichen Besiedlung der Lokalitat die 
Zeit ihres Unterganges naher zu bestimmen. Die von uns entdeckte Teergrube gehort zu den primi
tivsten Typen. In unserem Raume hat sie Analogien in zwei slowakischen Fundplatzen. In den 
bohmischen Liindern ist sie der erste Beweis dieser Art aus burgwallzeitlicher Periode. 
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Tab. 42 

l Pohoi'elice (okr. Bi'eclav) Kamcnna pee v rohu dovanske ztmnicc - Stcinbackofen in der Ecke einer slawischen 
Erdhutte; 2 Polesovice (oki. Uh. Hradiste) . •  Zablacany", 111ladohradistni sidlistc. Zater poklopu usti obilnice. -
.Zablacany", jungburgwallzeitliche Siedlung Ver�chluss einer Getreidevorralsgrube. 
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Tab.43 
Polesovice (okr. Uh. Hradiste) . •  Zablacany", 111lad-1hradistni sidlistc. l Jama na paleni vapna; 2 dehtarska jarna . 
• Zablacany', jungburgwallzeitliche Sicdlung. I Grube ftir Kalkbrcnnen; 2 Teergrube. 

,, 
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