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P oz nam k a: 

1 J. Kral, Zjist"'ovaci vyzkum na sidlisti puchovske kultury v Ko3etine, okr, Novy Jic!n, PV 1962 / 196.'.:/, 
50-51. 
Lokalita lezi v bi.izkosti obce Kojetin /dnes soucast Noveho ]icina/, pod kterou byla vetsina uvadena v do
savadni I iterl!ture, nachad se vsak na kat.,.stralnim uzemi ]iciny / obec Stary Jicfo/. 

Unt e rsu c h u n g  d e s  Pilch.o v e r  3u r gw all e s  "P oza h a", Ge mein d e  Ji c n a  /B ez. N ov· 
J ic i n/, 1m Z.:.sammenhang mit der Entw, dung und dem neuen Anpflanzen auf dem Puchover Burgwall "Po
zaha", hat man hie!" in den Mon!iten April bis Juli, nach mehr als zwanzig Jahren, eine weitere Grabung 
durchgeruhrt, Die Aufmer!·sair-keit wurde ,nu die Untersuchung der inneren Fliiche / 630 m2/ und die For·n� 
fikation am nl:lrdlichen, westlichE"n und si.id!icJ en Burgwallumfong genchtet. Die festgestellten Ergebniss<! 
lumn man in li:urze folgendermassen zusammenfassen: 

1. Die innere Verbauung war sehr spiirlich und �sttlnd iR der Mehrzahl aus unreg�lm!lssig angebrach -
ten Pfosteniruben; 

2. der vora.asgeset?.te Jlestteil der Befestigung ist neuzeitlic hen Ursprunges.. Die Pu.eh.over Fortifika 
tion befindet sich an diesen Stellen tiefer am Hang!.' und hat wahrscheinlich den gleichen Charakter, wie 
die vcn J. Kral festgestellte Befestigung des astlichen Teiles; 

3. die Eortifikation an:. nllrdlichen Umfang der Lok1tlitlit wurde bi�her nicht verllissltch erfasst • es ist
m6glich, das!l m1t ihr die festgestel1te te.resserartige Hernchtung zusammenhl!ngt; 

4. durch einen Suc.hgraben am siidlichen Umfang der Lokalit!lt hat man Befestigungsiiberreste abgedeckt
und eine gegenseitige Superposl.ti.on von zwei Schichten und des Objektes erfasst, was von einer mehrpha
sigen Besiedlung der Lckalitlit im R!lhmen <ler spliten LatenezeL zeugt, 

MlKULtlCE, GEGENWJ\.RTIGER STAND UND PERSPEKTIVEN /Bez. Hodonin/ 

Zdenek K 1 a n  i.c a , A(; (:.SAV Brno 

Vor dreissig Jahren, im August 1954, eroffnete J. Poulik / 19$7 / auf Valy bei M ikul cice eine systemati
sche archiiologische Grabung. Es gibt nicht viele Lokalitaten, wo wir ein.e iihnliche Dauer, Umfang der Ar
beiten, Ergebnisse sowie Widerhall verzei.chnen konnten. Die abgeschlossenen drei Jahrzehnte der Terrain
abdeckungen geben die Gelegenheit zu einer Rekapitulation der erzielte11 Erkenntnisse sowie zu r Andeutung 
von ei.ni.gen neuen Problemen, die in Zuk.unft durch Vermi.ttlung des Mi.kulcicer Materiales gelost werden 
konnten. Seit der letzten Synthese verflossen fast zehn Jahre /Poulik 1975/, wir kcinnen uns also besonders 
auf jene Ergebnisse konzentrieren, die in der Zei.t zwischen den Jahren 1975-1983 erreicht worden waren. 

Im vergangenen Jahrzehnt wurden, dank der intensiven Erforschung der Furstenburg, des anli.egenden 
Areales befestigter sowie abgedeckter Siedlungen, Griiberfelder und nicht zuletzt auch des breiteren oko
nomischen Hinterlandes des Mikulcicer grossmahrischen Zentrums erweitert und in einer Reihe von Aspek -
ten veriindert die Vorstellungen uber einige Bestandteile der grossmahrischen Kultur, ihre Quellen, Impul
se und Entwicklung, uber die 5konomische Basis sowie gesellschaftliche Organisation. Vom Jahre 1975 wi.d
meten wir immer mehr Aufmerksamkeit dem landwirtschaftlichen Hinterland, wo verhaltnismassig umfangrei
che Abdeckungen in Nechvalin, Prusanky, Luzice sowie bei der gegenwartigen Kirche in Mikulcice, schwer
wiegende Erkenntnisse erbrachten. Die komplexe Auffassung der Problematik ennoglichte ei.nige wichtige 
sozial-1:Skonomische Entwicklungsaspekte sowie Beziehungen im lnneren der slawischen Gesellschaft zu ver
folgen, Seit dem Beginn der Grabungen bis zum Jahre 1983 inklusive, wurden in Mikulcice bei der systema
tischen Terraingrabung insgesamt 40 700 m2 untersucht, lm vergangenen Zeitabschnitt beteili.gten sich an 
der Grabung gemeinsam mit dem Referenten besonders B. Klima und B, Kavanova, 

Bereits seit der Mitte der sechziger Jahre datieren die Bemuhungen um die Aufklarung der lnnenstruk -
tur des Mikulcicer Siedlungskomplexes. Aufgrund der Anordnung der Siedlungsobjekte auf der befestigten 
Siedlung, die auf der Westseite an die Fiirstenburg anschliesst sowie aus der gesamten Disposition der ein
zelnen Siedlungsumkreisc, gelang es die Hauptkommunikationsachse anzudeuten /Klanica 1968, 70- 71/, 
die wahrscheinlich mit dem al ten Weg von der Donautiefebene uber den Jablonicky Pass nach Mlihren und 
welter nach Westen zusammenhiingt. Zur Beglaubigung der theoretischen Erwiigungen hat man eine Abdeckung 
an jenen Stellen vorgenommen, wo die festgestellte Siedlungsachse die Befestigung durchschnitt, Der Fund 
eines Tores und der an dieses anschliessenden Brucke im Jahre 1966 - 1967, bestiitigte die angefuhrten 
Voraussetzungen. Zu jener Zeit konnte konstatiert werden, dass die Mikulcicer Siedlung an Stellen ent
stand, wo der Weg die sumpfige Talaue der Morava iiberquerte, in deren Mitte ein erhohter Platz einen 
Ubers.ang ennoglichte und nach seinem befestigen auch Schutz bot. Bei der Wiege des Mi.kulcicer Zcntrums 
stellen wir also a.hnliche Umstande fest, wie wir sie auch von einigen weiteren Orten kennen, wo mitUl -
alterliche Stadte entstehen. 

In den vergangenen Jahren verfolgten wir den Verlauf der Hauptkommunikation welter. Dies geschah 
deshalb, da sich rund um die Achse der Siedlung die bedeutendsten Gebaude und das wirtschaftliche Leben 
konzentrierten. Die Situation kompliziert allerding die verhiiltnismassig lange Dauer des Bestehens der 
Mikulcicer Siedlung. Die erste entdeckte Bruckc und das Westtor existiertcn eine langere Zeit auf der 
gleichen Stelle, wie davon ausser anderem auch �inige Phasen von Ausbesserungen der Holzpiloten zcu -
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ger., weitere Tatsachen deuten jedoch an, dass im Laufe der Jahrhunderte der Weg unterschiedlich <lurch die 
Siedlung verlief, nach den sich ··andernden Verhiiltnissen. ln der ersten Hiilfte der siebziger Jahre wurde 
eine weitere Uberbriickung erfasst, diesmal im Graben, der die Fiirstenburg von der Siedlung trennt, die 
an sie auf der Westseite ankniipft. Die Fakten, durch die Grab,mg in unmittelbarer Nlihe der 1. und 2. Kir
che festgestellt, zeugen davon, da�s auch die Stelle dieses Uberganges im Rahmen der Entwicklung der Ver
hSltnisse auf dem Burgwall, gewisS'e Verlinderungen erfahren konnte. 

Anfang der siebziger Jahre konnten die Terrainergebnisse publiziert werden /Klanica 1971/, die die Exi
stenz einer Scheide zwischen den zwei Haupttypen der Kulturschicht im nordostlichen Teile der Fiirstenburg 
andeuten. Die Siedlungsschicht mit den charakteristischen mergelsandigen Herrichtungen der Fussb&l.en, oft 
in einigen Schichten iibereinander, und besonders die holzkohlenartigen und an Funde reichen "Brand" -
Zwischenschichten, in der Regel knapp ober dem Liegenden angebracht, unterscheidet sich markant von dem 
zweiten Haupttyp der Kulturschicht, wo die angefiihrten Fussboden sowie die "Brand"-Zwischenschichten bis� 
her nicht entdeckt worden sind. Eine von den lnterpretationsm6glichkeiten der festgestellten Richtung der 
zwei Reihen seichter Pfostengruben, die die erwShnte Scheide bildeten, war auch eine Kommunikation. Zur 
Beglaubigung dieser theoretischen Voraussetzung nahmen wir im Jahre 1976 Abdeckungen im nordostlichen 
Zipfel der Fiirstenburg vor, in der vorausgesetzten nordlichen Ausmiindung des verfolgten Weges. Sowle 
im Jahre 1966, waren auch hier unsere Annahmen erfolgreich im Terrain beglaubigt worden, 

Die Grabung im Raume des n6rdlichen Tores in die Fiirstenburg dauert bis heute an, Die Situation, im 
nordostlichen Zipfel der Fiirstenburg festgcstellt - also die Kirchen Nr, 5. und 12. und das bedeutende Ob
jekt einer Metallgiesserwerkstatte - ist iener /ihnlich, der man beim westlichen Tor der Fiirstenburg nach
ging, wo ebenfalls kirchliche Bauten errichtet wurden, die Kirchen 1. und 2. Die Gepflogenheit Tore mit 
kultischen Bauten zu verbinden, kennen wir iibrigens auch von anderen slawischen Burgwlillen und von wei
teren Orten in Sud:. und Westeurope.. Das nordliche Tor war 5 m breit und man trat hinein Uber eine Holz
briicke, an deren linken Seite eine Anhohe mit Friedhof und Kirche - Rotunde war. Bisher ist es nicht klar, 
welchem Zweck di� Steinkonstruktion diente, deren Reste am Ufer des Flussbettes in unmittelbarer Umge 
bung der Rotunde erfasst worden waren, Nur die weiteren Beob�chtungen werden_ zeigen, ob es sich \J.m eine 
Umfriedung der Rotunde handelt, oder - und dies scheint wahrscheinlicher zu sein - eine Festigung der Ufer, 
gegen das Unterspiilen des Flusslaufes an den am mcisten gefahrdetcn Stellen. Der n6rdliche Bruckenkopf 
ist bisher nicht untersucht warden. Auf Reste einer BrUcke im al ten, heute schon verschlammten Flussbett 
vor dem n6rdlichen Tor in die Fiirstenburg weisen die unteren Teile von ea, 130 Holzpiloten, die im urspriing
lichen Schotter- oder Sandboden erhalten blieben. Die Nordbrucke war Shnlich wie die westliche wahrschein
li.ch oft ausgebessert worden. Daven zeugt die viel grossere Zahl von entdeckten Pfosten, als sie fUr die Er
richtung der Brucke notwendig waren. Uber ihre Konstruktion kann man nichts naheres sagen. Sie war 4 - 5 
m breit und ausser d'en Tragpiloten sehen wir lii.ngs der BrUckenbalkenseiten auch schd!ge Stiitzpfosten ein
gesetzt. Bisher ist es nicht klar, warum die Brucke nicht die zwei am n!lchsten liegenden Ufer zwischen dem 
nordostlichen Zipfel der Fiirstenburg und der Rotunde - 6. Kirche - verband. Wie wir bereits andeuteten, 
biegt sie in Richtung der erhaltenen Rcste der Konstruktion im Bette in Bstlicher Richtung ab und ihre wei
tere Verfolgung ist Aufgabe der nSchsten Grabungsjahre. 

Die verhSltnismassig ausdrucksvolle Steindestruktion im Flussbette am Fusse der Anhohe mit Rotunde 
und Friedhof brachte einige interessante Funde. Ausser Resten von Menschenknochen, zum Beispiel eines 
Sch!i.dels, waren auf einer Schicht von Sandsteinen, oder in ihrem Niveau, vier Axte gefunden worden, da
runter zwei markante Breitiixte mit langgezogener Schneide und eine schmale Axt, alle anter einer ea. 
zweimet.e.r Starken Schicht von Anschwemmungen, ln einer stratigraphisch ahnlichen Situation ist ebenfalls 
der teil weise abgeaeckte Einbaum, von einem ahnlichen Typ, wie die Boote bei der westlichen Briicke. 

Die Datierung- der erlialtenen Holzpiloten stiitzte sich in der Anfangsphase des Studiums, al s uns fiir einen 
Vergleich die Ergebnisse der dendrologischen Analyse noch nicht zur Disposition standen, auf die Analysen 
der Funde vom Boden des Flussbettes. Hier konnen wir vor allem aus dem Komplex von Axten, teilweise auch 
von der Keramik und ebenfalls von der gesamten stratigraphischen Situation ausgehen, vor allem sofern es 
die festgestellten Zusammenhange der Holzkonstruktion der Brucke mit dem Nordtor und den einzelnen Be 
fe stigungsphasen betrifft. 

lm Tor hat man keine Gegenstande vorgrossm!i.hrischen Alters gefunden. Eine bestimmte Unterbrechung 
in den drei Reihen der Palisade, von denen praktisch zwei vor dem Tore fehlen und nur eine Pfostenreihe, 
am n1i.chsten der Steinmauer, erhalten blieb, zeugen von einem moglichen vorgrossm!i.hrischen Alter des 
nordlichen Austrittes aus dem Burgwall, Es ist allerdings natiirlich, dass im Tore vor allem mittels der Fun
de der Wiistungshorizont vertreten ist, Die Keramik in der charakteristischen rot durchgliihten und stark 
brockligen Schicht, gehort unserem Typ 3 an. Gemeinsam mit dieser fand man hier auch einige Ziergegen -
stilnde aus dem 9. Jahrhundert, 

Am Boden des Flussbettes im Raume der nordliciien Brucke in die Furstenburg hat man insgesamt 19 Axte 
gefunden, grosstenteils im Niveau von 156,81 Seehohe bis 157, 10 Seeh1She, also ea, unter einer zwei bis 
drei Meter starken und auch mlichtigereT). Anschwemmung der Flussedimente. Die hliufigsten Axte auf mlihri
schen G raberfeldern - Typ l A, Bartlixte mit Lappen / Dostal 1966, 70/ , s il)d unter diesen durch kein ein -
ziges Exemplar vertreten und !i.hnlich wie bei der ostlichen Briicke in die befestigte Siedlung Uberwiegen auch 
hier die schmalen 1\xte, die nach B. Dostal / 1966, 71/ nur 14 % der 1\xte von allen auf Graberfeldern gefun
denen Typen bilden. Zur Zeit kann man nicht mit Gewissheit sagen, ob dies durch das zeitlich unterschied
liche Vorkommen beider Typen, oder <lurch die unterschiedliche Verwendung verursacht ist, Vorl!tufig ha
ben wir keinen Grund anzunehmen, dass diese Axte im Kampfe nicht beniitzt wurden, es scheint also, dass 
ihr Fehlen in den Flussbetten unter der Mikulcicer Befestigung ein Beleg des Vorkommens nur in einem be-
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g,renzten Zeitabschnitt ist. 
Auf der Fliiche der Fiirstenburg waren im Yergangenen Zeitabschnitt einige Terrainabdeckungen an Or

ten realisiert worden, die nicht mit der Hauptkommunikation zusammenhingen. Vor allem handelte es sich 
um die Grabung im n6rdlichen Teile der Furstenburg, Quadr. 15 bis 19/ - 15 bis 18. Hier hat man Reste der 
Ecke eines gemauerten Baues entdeckt. ln seiner Umgebung stiess man auf ea. zwanzig Skelettgrl!:ber, eini
ge mit interessanten und kostspieligen Herrichtungen der Grabgruben, mit silbernem Schmuck, Mlinnergrli
ber mit Sporen usw. ln der Siedlungsschicht waren hliufig Belege der lokalen Goldschmiedeproduktion, es 
fehlte hier nicht einmal ein eiserner Stilus. 

Die befestigte Siedlung, die auf der Westseite an die Fiirsten burg anschliesst, war westlich und siid -
lich von dem Museums-Gebiiude im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau der angefiihrten Einrichtung, unter
sucht worden. Unter der nicht allzu markanten grossmlihrischen Schicht befanden sich hier oberhalb des 
Liegenden gegossene bronzene Zierate aus dem 8. Jahrhundert, von hier stammt auch ein Hakensporen, aus 
Weissmetall hergestellt. Zurn erstenmale hat man aus der Mikulcicer vorgrossmlihrischen Schicht das Bruch
stuck eines mit Bein verkleideten nomadischen Reflexbogens geborgen, der nach Miinzenfunden in Fund -
komplexen im Raume des Karpatenbeckens, bereits an das Ende des 7. Jahrhunderts datiert werden kann.

Die weiteren Abdeckungen setzten auf der unbefestigten Siedlung nordlich van der 1. und 2. Kirche fort, 
wo im Jahre 1975 tJberreste eines slawischen polyteistischen kultischen Baues abgedeckt wurden, <lurch eincn 
kreisf5rmigen Graben im Durchmesser von 17 m reprlisentiert. Die Siedlung und einige Skelettgrliber, die 
nordlich von dem angefilhrten Kultbau untersucht wurden, sind uberwiegend grossmiihrischen Alters. Es 
fehl t hier nicht einmal eine Reihe von Belegen der Eisenverarbeitung. lm nlichsten Zeitabschnitt werden die 
Arbeiten auf der angefilhrten Siedlung weiter in Nordrichtung erweitert werden, wo man mit Hilfe der geophy
sikalen Messungen vermutlich Spuren von ziemlich umfangreichen Holzbauten festgestellt hat, 

Das zur Problematik des Entstehens und der Entwicklung des Mikulcicer Siedlungskomplexes gewonne -
ne Material ist natiirlich nicht komplett. Die gegenwlirtigen Vorstellungen sind stark von dem Masse der 
erreichten Erkenntnisse abhangig. Bisher gelang es nicht sichere Beweise von der Existenz einer slawi -
schen befestigten Siedlung in Mikulcice, filr den Zeitabschnitt vor der Mitte des 7. ]ahrhunderts zu sam -
meln. Einige Funde in der Siedlungsschicht koonen zwar in diesen Zeitabschnitt gehoren, die neuesten chro
nologischen Studien machen jedoch gleichzeitig auf die Moglichkeit ihres spii.teren Vorkommens aufmerksam, 

Ein Gr/iberfeld ,ms dem vorgrossmShrischen Zeitabschnitt hat man bislang in Mikulcice nicht gefunden. 
Diese Tatsache kann auch mit den ausdrucksvollen Unterschieden der zwei verchiedenen mitteleuropliischen 
Kulturumkreise des 6. - 8, Jahrhunderts, zusanunenhiingen. Der sudliche - awarischslawische ist <lurch 
Skelettgraber mit Giirtelgarnituren, dem Fehlen van Hakensporen und befestigter Siedlungen charakteri -
siert. Im nllrdlichen Umkreis, der den unabhangigen slawichen Stammen angehllrte, sind keine Skelettg,S.
ber belegt, es existierten jedoch befestigte Siedlungen und es werden Hakensporen benutzt. Den tJbergang 
slawiscller Stiimme van der ursprunglichen Brand- zur Skelettbestattung deuten in Mikulcice Funde aus 
der Wende des achten und neunten Jahrhunderts an, zum Beispiel das Kindergrab 821. Der Mikulcicer 
Burgwall hat zu dieser Zeit die Form eines Halbmondes mit den Zipfeln nach Norden gerichtet, mit einer 
Unterbrechung in der Mitte und einem in West-Ostrichtung fiihrenden Weg. Diesen Weg respektieren die 
iil testen Siedlungsob3ekte, aber auch jiingere Skelettgriiber. Einige von den gemauerten Kirchenbauten, in 
der o,stlichen Halfte des Burgwalles errichtet, sind gemeinsam mit den anliegenden Graberfeldern van der 
ubrigcn Flliche des Burgwalles durch Holzpalisaden getrennt. Die Kulturschicht im- lnneren dieser umfrie
deten F11khe unterscheidet sich van ihrer Umgebung vor all em <lurch ihren besiedlungslosen, Nekropolen
charakter, die Reste van Wohnobjekten sind hier nicht so hiiufig, wie hinter den Palisaden, auf der freien 
Fliiche der Furstenburg. Wir ftihrten schon unsere Voraussetzung an, dass in bestimmten Teilen mit den 

erwiihnten Palisadenumfriedungen auch die l/i.ngs dieser fuhrende Hauptkommunikation westostlicher R 
tung zusammenhing. 

Die gegenwlirtigen Erkenntnisse deuten an, dass im Zusanunenhang mit den politischen Ereignissen an 
der Wende des 9. - 10. Jahrhunderts, auf den tJberresten des al ten halbmondformigen Burgwalles eine sie
ben Hektar grosse ·Furstenburg gegrundet wird, deren Wa1le heute noch sichtbar sind, und die aus zwei 
unterschiedlichen Teilen besteht. Die erhohte nordliche Hil.1fte erstreckt sich auf der Hlteren Siedlung, so 
<lass hier in der Kulturschicht der vorgrossmiihrische Horizont reich vertreten ist. Der ungeflihr um zwei 
Meter tiefer gelegene siidliche Teil der grossmahrischen Fiirstenburg erbrachte bisher keine Funde aus 
dem vorgrossmlihrischen Horizont. Der tiefer liegende Teil der Fiirstcnburg enthalt uberwiegend Ma -
terial aus dem spii.ten grossmlihrischen Zeitabschnitt, also Keramik mit kelchf6rmig ge6ffneten und scharf 
profilierten Randern. 

Zur Zeit stehen uns noch keine iiberzeugende Beweise zur Erkliirung der Wiistung des Mikulcicer Zen
trums zur Disposition. Die Ergebnisse der terraingrabung bestiitigten nicht die theoretischen Vorausset -
zungen van einem j/i.hen Verlust der gesellschaftlichenFunktionen des Burgwalles, als Falge van Macht -
verschiebungen, die mit dem Falle Grossrn!ihrens zusammenhiingen. Es fehlt vor allem der fur ahnliche 
Situationen typische Wiistungshorizont, zu <lessen Grundmcrkmalen Vcrnichtungsspuren auf Siedlungs -
objekten, inklusive der lnneneinrichtung und des lnventars, Funde von Knochenuberresten, die ausserhalb 
dcr iiblich beniitzten Graberfelder beigesetzt sind, also auf der Siedlung oder unter der Destruktion der 
Befestigung und einige weitere Merkmale, gehoren. Die jahe Unterbrechung van einigen wirtschaftlichen 
Funktionen der Siedlung signalisieren jedoch Belege der Vernichtung van Produktionsmitteln, zum Beispiel 
Funde van Mahlsteinen in den Wassergraben unter den Wa1len, Die jiingste Burgwallschicht konnen wir 
in Mikulcice aufgrund der Keramikund 5-formiger Schlafenringe in das 11., 12. und in die 1. Ha1fte des 
13. ]ahrhundcrts datieren. Bisher ist es nicht klar, in welchem Zeitabschnitt die wirtschaftlichen und 
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kulrurellen Funktionen der Mikulci'cer Valy allmli.hli.ch auf die spli.tere K5nigsstadt Hodonin iibertragen wer
den /Poulik 1967/. Diese entsteht ebenfalls auf einer Insel im Flusse Morava und zu den liltesten Funden, 
die mit ihren Anfangen zusammenhangen, gehcirt ein Grltberfeld mit S-farmigen Schlltfenringen, das wir im 
Raume vor dem Hodoniner Rathaus untersuchten /Klanica 1974/.

Wenn wir nach den Grunden einer so bedeutenden Verschiebung fragen, miissen wir ausser den politi
schen Ursachen auch weitere Umstiinde in Betracht ziehen, Eine davon k&l.nen die anthropogenen Transfor
mationen in der Entwicklung der Kulturlandschaft im Zentralraum Grossm!ihrens gewesen sein. Zur Kl!i.rung 
der Prozesse dieser Art trligt das Material bei, das wir beim Studium der Sedimente in den Flussbetten 
cder Wassergr!{ben gewonnen haben,die den Mikulcicer Burgwa.11 umgeben. Die b.1testen Funde aus einer 
Tiefe von fast 4 m unter der heutigen Oberflache sind hier Bruchstucke der (Jneticer Kera.mik und eine 
Feuersteinpfeilspitze der Glockenbecherkultur. Nur ea. SO cm hl.lher war eine Schicht mit Funden, die wir 
in das 8. - 9. Jahrhundert datieren kcinnen. Man kann also voraussetzen, <lass sich wli.hrend der ganzen 
Zeitdauer von ungefli.hr dreitausend Jahren die Tiefe des Bodenniveaus des Flusslaufes in der Talaue im we
sentlichen nicht geSndert hat. Wie Funde zeigen, kam es vermutlich im Verlaufe des 10, Jahrhunderts zur 
Anschwemmung einer zwei bis drei Meter miichtigen Schicht eines fast reinen Sandes, die das urspriingli
che Bett gewissermassen mit dem umliegenden Terrain gleich machte. Zu dieser Zeit e.ndet auch das Le -
ben auf den unbefestigten Siedlungen, die sich in der Aue um die Furstenburg ausbreiteten, denn in den 
hiesigen Schichten finden wir keine Keramik aus dem 11. Jahrhundert, wie auf der Furstenburg. Diese Sied
lungen sind heute von einer ea. 60 cm miichtigen Schicht Uberschwemmungsschlammes iiberdeckt, Einer der 
Griinde fur den Verlust der sozial-cikonomischen Funktionen des gesamten Siedlungskomplexes konnte also 
auch die Verlinderung des Lebensmilieus sein, konkret die sich haufiger wiederholenden Uberschwemmun
gen in den niedrigeren Lagen der Siedlung. Das Studium der geomorphologischen Entwicklungsfaktoren der 
Kulturgegend SudmHhrens kann man auf das bisher nicht zur Ganze ausgeniitztes Material stutzen, das bei 
den Mikulcicer Grabungen gewonnen worden war. 

Wir erw!ihnten bereits die Bedeutung, die fur das Studium des grossmahrischen Zentrums in Mikulcice 
sein Hinterln.nd hat. Im Zusammenhang mit der stets offenen Datierungsfrn.ge der altesten slawischen befe
stigten Siedlung in Mikulcice, aber auch im Rahmen der Losung einer breiteren Problematik der Anfange 
der slawischen Besiedlung in unseren Landern, brachten ein bedeuntendes Material die Grabungen in Mute
nice und Luzice. 

Die Siedlung in Mutenice reihen wir <lurch ihre Fundkomplexe mit Kera.mik des Prager Types in vier -
eckigen Erdhutten / Semljn.nki/ mit einem Steinofen in der Ecke, zu dem iiltesten bekannten Horiiont sla -
wischer Siedlungen in unserem Gebiet, Fiir die Beurteilung des Charakte;;.s der.slawischen Anfangskultur 
in unseren Landern hn.t eine ziemliche Bedeutung die Tatsache, dass wir in Mutenice erstmn.ls Belege ei -
ner spezialisierten Produktion bereits aus der Wende des 6, und 7, Jahrhunderts gewannen. Fur die Da -
tierung sind besonders beinerne Kamme bedeutend. Aus Mutenice stammt ein zweiseitiger und ·einige ein -
seitige mit Nackenplattchen in Form eines niedrigen Dreieckes. Die obere Grenze des Vorkommens zwei -
seitiger Kamrne wird von den me is ten Fors chem in das 7. Jahrhundert gelegt, was im Grunde auch die 
Erkenntnisse aus dem Donauraun bestatigen, Die einseitigen Kamme haben dagegen den Schwerpunkt des 
Vorkommens im 6. Jahrhundert mit einem kurzen zeitlichen Eingriff in den Beginn des 7. Jahrhunderts. 
Die lilteste sln.wische Besiedlung auf der Siedlung in der Flur Zbrod bei Mutenice, die in Luftlinie 8 km 
ncirdlich der Furstenburg in Mikulc.ice liegt, ist durch acht Erdhiitten, sieben Vorratsgruben, neun ober
irdische Siedlungsobjekte, von diesen eines mit Pfostenkonstruktion und <lurch weitere dreissig Objekte 
vertreten, grllsstenteils Abfall- u:nd weitere Gruben von verschiedener Grllsse, die in das Liegende ein
getieft sind. Alle sind in einem zur Siidseite gellffneten Halbkreis angelegt. Aufgrund der bereits erw/!hn
ten Funde von Kam.men, einer gegossenen bronzenen Schnalle korynthischen Types und eines rhombischen 
Anhangers aus Kupferblech kcinnen wir die Wustung dieser ObJektengruppe in den Beginn des 7. Jahr
hunderts datieren; sie gehen also um mehr als zwei Generationen den <lurch die hisherigen Funde beleg
ten Anflingen der befestigten Siedlung in Mikulcice voraus. 

In diesem Zusammenhang ermoglichen einigc neuc Anschauungen die Entdeckungen i.m Kataster der Ge -
meinde Luzice, fiinf Kilometer nl.lrdlich von Mikulcice und nur kaum drei Kilometer sudlich von der be -
schriebenen Siedlung in Mutenice. ln Luzice hat man bisher den Teil eines Kl.lrpergrtiberfeldes aus dc,r 
Volkerwanderungszeit untersucht. Von den 43 festgestellten Grabern waren fast alle <lurch nachtrSgliche 
Eingriffe gestl.lrt, trotzdem erbrachten sie jedoch im geniigenden Masse Material, auf dessen Grundlage 
wir das Gr!iberfeld zur letzten Phase der vorslawischen Besiedlung einreihen k&i.nen, Eines von den nicht 
ausgeraubten Gr!ibern enthielt vergoldete Fibeln und S-formige Fibeln mit Almandinen. In den Grabern ka
men einseitige Kam.me vom gleichen Typ, wie in Mutenice vor, im anderen Material hat man jedoch keine 
weiteren Verbindungselemente festgestellt. Trotzdem haben wir hier eine ausserordcntlich gHlckliche Ge
legenheit zum Studium der gegenseitigen Kontakte zwischen der j(ingsten germanischen und der 1!ltesten 
slawischen Besiedlung in Sudm/ihren. 

Die zwcitc Gruppe von Siedlungsobjektcn in Mutenice bilden jene, die die vorgrossmli.hrische Dreh -
scheibenkeramik enthielten, ahnlich den Funden aus der a.1testen Schicht der befestigten Siedlung in Mi -
kulcice. Es sind dies t:lberreste von drei Wohnobjekten, die nicht in das Liegende eingetieft sind, und 
zwanzig weitere Siedlungsobjekte, unter diesen auch zwei Vorratsgruben. Die zweite Phase der Muteni
cer Siedlung datieren wir nur aufgrund cincs Vergleiches mit Mikulcice in das 8. Jahrhundert, da die Ke
ramik in den M•.itenicer Objekten der zweiten Gruppe von keinen datierbaren Metallgegenst1!nden bcglci
tet ist. 

Die dritte Siedlungsphase in Mutenice stel1en sechs Erdhiitten und 25 weitere Objekte ,inklusive von zwei 
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Vorratsgruben vor. Im lnventar dieser Gruppe sind Sporen mit Nietplatten, Keramik des Types 3 und fur 
eine genaue zeitliche Bestimmung besonders wichtige gegossene rhomboide Bleikreuzchen vertreten, die 
zahl reiche Analogien in grossmahrischen Skelettgrlibern haben / PouU:k 1948 - 1950, Abb. 41a/. Die 
Entdeckung eines grossmlihrischen Dorfes in Mutenice ergibt die Moglichkeit eines Vergleiches der Unter
schiede in der Lebcnsart der grossm!ihrischen Zcntren einerseits und andererseits ihres Hinterlandes. 
Der grundsS.tzliche Unterschied /iussert sich vor allem in der Art des Aufbaues der Wohnbauten. ln Mi.kul
cice kommen bisher iiberwiegend oberirdische Wohnbauten vor, in Mutenice sind jedoch fur die gross -
mlihrischc Phase Erdhiittcn charaktcristisch, cine von ihnen sogar mit dcm Fund eines Sporenpaares. Dies 
bestlitigt unter anderem auch die Annahrne von einer verh/iltnism/issig reich geghederten sozialen Struktur 
einiger "dorflichen" Siedlungen. 

Nech besser als in Mutenice kann man lihnlichc Schlussfolgerungen durch das Material dokumentieren, 
<las bei <ler Grabung <ler Graberfel<ler in Prus.inky gewonnen warden war, die nordwestlich von Mikulcice, 
8 km in Luftlinie von der Fiirstenburg lie gen. Nach der Rettungsgrabung im Jahre 1975, als das /ilteste Ske
lettgrab auf dem l.Griiberfeldentdeckt wurde - es enthielt goldene Ohrgehiinge, eine vergoldete Scheiben
fibel, Kerarnik un<l Perlen - hat man im J�.hre 1978 eine Vorsprungsgrabung erl:iffnet, denn auf der Lokali
tat waren umfangreiche Meliorationsarbeiten geplant worden. In der Umgebung des ersten Grabes 

I 
das 

wir aufgrund von Analogien aus dem bajuwarischen Raume an die Wende des 7. und 8. Jahrhunderts datie
ren, wurde das erste Graberfel<l mit 316 Grabern untersucht, iiberwiegend eines mittelburgwallzeitlichen 
Charakters. Ungef!Ihr 200 m siidhch von dem ersten Graberfeld wird ein zweites untersucht, <lessen Gesamt
abdeckung bisher nicht beendet ist. Die Zahl der untersuchten Skelettgrll.ber in Prus.inky betrligt insgesamt 
589 und schon heute kann man di.e Vermutung von einer moglichen Unterschiedllchkeit der sozialen und chro
nologischcn Einreihung der beiden Graberfelder in Prusanky aussprechen, Auf dem ersten iiberwiegen re
lativ a1tere Funde und es kommen hi.er Kriegergraber nicht in einer derartigen-Anzahl vor, wi.e a.uf dern 
zweHen Grll.berfeld. Das zweite Gr/iberfeld setzt zum Unterschied von dem ersten als Reihenfriedhof mit 5-
formigcn Schlafcringen und Denarcn aus <lem 11. Jahrhun<lert fort, Gegenwartig wird cine Abdeckung der 
Siedlung vorberE'itet, nie in unmittelbarer N/ihe der beiden Graberfelder in Prus.inky situiert ist. 

Die Entwickluni;: des urspriinglichen wirtschftlichen Hinterlandes des grossmahrischen Mikulcicer Zen -
trums schritt so vcrmutlich ohne Storung fort 

I 
wic davon die BenUtzung der Friedhl:ife in Prus.inky sowie 

in Josefov kontinuierlich vom 9. bis in das 11. Jahrhundert zeugl. Die Skelettgraber mit bronLenen wie sil
bernen S-fl:irmigen Schlafenringen, die wir wlihrend der Ret1:Un_'\sgrabung im Jahren 1983 in der Umgebung 
der b,euti.gen Kirche mit Marieneinweihung in der Gemeinde Mikulcice feststellten, sind ein bedeutendes Zeu
gnis von <ler· Alter.tUmlichkeit des Ken1es des heutigen Mikulcice. 

In letzter Zeit deutet die Entwicklung unserer slawischen Archaologie iiberhaupt und der grossmahri 
schen besonders auf eine starker werdende Orientierung auf eine detail ere Durcharbeitung der Chronolo -
gie der materiellen Kultur hin. Dies ist gewiss richtig, denn wenn es uns vor allem um die Begreifung der 
Entwicklungstendenzen in den studierten gesen schaftlichen t:inhe1ten geht, dann muss ein Behelf dazu das 
Si,mmeln cines Bewei.smaterii,les fiir eine uberzeugende zeitliche Einreihung jener Gegenstlinde sein, die 
m bestimmten Zeitabschnitten schneller als the anderen den Veranderungen unterlagen und also fiir die Be
stimrnung des Alters cmpfindlich sin<l, Ohne gn'.indlich fundierter Kentnisse iiber die genaue Zeitfolge der 
em,.elnen 1\usse1·ungen in der materiellen Kultur, konnen wir nicht unser reiches Fundmaterial zur Aussi'l
ge iiber die Entwicklungszusammenhani.e der historischen Schicksale der sozial-okonom1schen Formationen 
ausnutzen. 

Der vergangene Zeitabschnitt der Terraingrabungen in Mikulcice und <lessen Hinterland brachte eine 
Reihe bedcutender Entdeckungen, wir gewannen neue Materiale 

I 
die m kiirzester Zeit analysiert werden 

mussen, Wichtige Erkenntnisse zur Ethnogenese der Slawen brachte die Siedlung in Mutenice, <lessen um
fangreiche Publikation in Vorbereitung ist. Die Funde in Nechvalin zeigten, dass wir mit weiteren Ent -
deckungen neuer grossmahrischer Teilzentren rechnen k1lnnen, Als nicht ganz genau erwiescn sich die 
Vorstellungen iiber d1e"<lori1iche" Resiedlung mit N.ie<lerlassungen, die auf die landwirtschaftliche Produk
tion in der Umgebung der grossm&hrischen Zentren ausgerichtet waren, lm Umkreise von acht Kilometern 
van dem grossmah.rischen Burgwall in Mikulcice existierten auf erstklassigen Boden bei Prusanky, Jose-
fov und Mutenice Siedlungsagglomerationen mil einer gegenseitig unterschiedlichen, eigenen sozialen Struk
tur. Die Funde auf dem Gr/l:berfeld in Prusan.ky belegen eine sich vertiefende Differenz1erung der gross -
m/ihrischen Gesellschaft. Die Einzel personen, die in diesem landwirtschaftlichenMilieu mit kostspieligen 
Waffen oder prunkvollem Schmuck ausgestattet waren, geh1lrten zu einer Gesellschaftsschicht mit festeren 
Eigentumsgrundlagen und also auch mi.t entsprechendcm Eini1uss und Machtstellung, Die Losung der Fra -
g<'n, verbunden mit den Anflingen des Feudalisrnus bei. den Slawen stcht an den alleinigen Anf/ingen, wie 
] • Paulik zeigte / 1975, 164/. Die Erforschung des grossm!ihrischen Zentrums bei Mikulcice und seines 
Hinterlandes hat die besten Voraussetzungen neue 1::.i.nblicke auf diese kompltzierte Problematik zu bri.n -
gen. 
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Bll.ECLA I - POHANSKO 191".J / oh-. Bf�ciav/ 

Borlvoj Dost.il-J•n" Vigr.71 iov,,, UJEi.' Bmo 

V ,.,c-e 1983 pokr&cLvalt pracovnict "k_ated1:!' ;p•chcoloi,"' J. ,1u. .cologie FF UJEi-' v Brne ve -ry '· mu vel 
komoravskeho hradiaka Pohcns,,CJ. u Bi �cl·•vi v prostoru vy hod-f brany, 

No. ·evern(m okraj1 vykopu 1 jimz byla r r,;, 9132 od.halera oortstatna ::'a�t piidorysu brm,.,, b} • uskutC'c
nen d11Uii rez. val• rr: / L XVI!/ 198.1' dlouhy ,"i m 11 s1roky 5 m, ...;a.uj11:1,.._ "d th ctverce ,;,0mJrovi,d s{tr hra 
<lL5ka / D 60-22, D 61-2Z, D 62-2?/. V rezu byl" p1'ov••d,m skr:\h 1:s. c1�s1,1.,!:.cn:.:-h vrstev 1 puvc&t!ho nAsy
pu opevncni v y<?ti f,Ldch. Byla v nem objcven_ Vlll k•',1on jama r·'nove konstrukce oblozena kamen y a 
dve obdelnfko,ite kulove Jfil'1Y po or,ernem syst,•mu vniti"-n ,;.•er,y hci,<l.by, ,,t "Ii! ur.,ozr,•l_y pl' • IP url'it pr!.,
Mh , il;t,·ni str&n;y �-p-�vncnL By�o ?. ni .;.nchyceno ei rieko1 ·1 ;c.l "mld zu.1e'inatelj-ch drcv m 01•u n ml.r.1ve o 
cetnych i'r.tgm,mtech dubov:,'.'ch k la?'f• fo,'.cl\ v destrukc"!., Lie pfedni 'tamcnne plenty fortifikace se neza -
chovala, je,£ poloh11. e vfak da. pf'bl.zne urcil pc•d.L vneJ�iho okr.;;,e ctyi' vr,;t.,-.v kct.'ll'Clnu ,. i"ele hr11.dby. 
Pr'edr{ .:as hradby w.fla u bran, z1 - 1 e :;:ostovo,t l·onstr-ukd, :,ebot H'na m z, �,•mennjo1. i vrstvami v eel 
hradby i v � .,.., Cl yred nib .,i , propalena c. byly v ni ob1evci.y zuhclnatele poz.u-.tatky podeine i pi'ic 
,.12 klade,,jr:J-. drev, V n1Liypu byl ZJ,,lten tez propal,my pruh h.Hny,po tr.-lmu, spoJuj{dm c,ln{ st>c.n:.i. s vniti" -
nL �il'ka 'l�a-'bv , blLll.o�,i bra.nv o>-iniPiela 5,J - 5.S. 1, by,_ 1 tly steJn' juko napr, v Eevernl c 'sti hra -
di.•,k11.. Benno pred rontou hr dh'I- ty 11. v-y,Uazdcna lochvnu ltai eny v sir111.s1 60 cm. V pohrbenem h=u u 
v:-d valem s.,e no.c.'l.ii.7ely 1.v1f'1<<'"( lws :i. a 0tf;;. y =,fredoh r;c,diiH"l11t10 r:izu,

Po zac.st•",,i ,>lochy ol-o,. ,,,_i_, ,,.len, /-�. �\r l/ I :J2, \'II/ 198:J/v proston. br : y v z.iver .:.ne fazi vy-
zkumu e uka,.alo, u• obrysy vsech kulovych. j,ru-r. b1 " oru,tn1-c.•· 1aJf v prlrr,�i\ru 30-1)() m, Tato ve'i-
ko;it svcdi:'i o z1n,cl'\e n�o,,bce 'a:n, k•<:'n.,..,u nebylo mo" ,e , m-azei,em st,•wiu vyzl,umu p osNi ov-if,t: K uly
'uylv do lam ciodatccne vsa-7,m.any 11 . tesnova.ny kllm-1 d J:,"(nou. 

·ot ffity, nach4zeJidmu se zhrubl! v- rovine 1.jJ 11 n nor, kc vj"·sky , byla vyhloubena sondd o 
ro:.:mc•rcch + X '5 m az n11 \ircwen hludtn.:;, ,;pcd.nI vouy. k" r,< ge r roe 1Yfi3 us<ilhla V 1.ad,-n rs\. vysc 
131 Sm t�(.'1� i<cndyb_y1o oveh,, zda bran· ,)sttl na .F re\·�nepozuf:tatky mostni kon;;t:'"\lkce se 
SIC n<'pouar: 0 <Jt-haht, av-sak )' mi pr k--yte z'..a ,y vypln<'ne prop,Uenou hlfoou 11. c•yr• sk li)iny kr..n, • 
nu objevenl' " scn.-J.i' r svedcu)i, ic = mo.;,t mchl byt. P1ofily s"ndy ukdu,ty dv,, ve>g •012'n1 horiz.onty ,Klc
s Jid vyci.otl,•um sm•crem k ste .. vit' rrstve, ::,i'edsta"U1ici .i.i'-eJme VJ'Plll He -.iho .-,,ryta. 

V p<·ostor.1 u vyd,odn �r • n vnitfn' plo:.<.: hradi.ski, by1 v nav112no•ti a ploc.hy zkounrn.n� v letec!:i. 
1981 a 1.982 prcve(k,111 sk. y,, ka na 210 --.2 , Ph tom by1o obieve;:;.o S to3+,.-<:·"·ych hrohu /c •. •.2-17 / a 4 sid -
liStni Objekty le. 3-6/. H�.-,,..- '> ly vets:.;1'.)U bez inventar> ou·, ! ,ednom byl nui. Vytva.r ly ·foime jen 
,,-i.:a 1·:' µoh ;f bistll, jdkych '-"i o . -� e o u.n•;ku n.eLolik, 01:-i •y �:t v · ers,:wu rep1·1:zentovdr.y mell<y
mi orn:h\1nikov•.lym1 a,; u-·0t1i.n.l,: ,.-v,uaynL jmna.-ni. Vzacnej:;f pHpad:,, l){·eda :,:!VO re. 'f objekty c, 3 ,s '5. Dbjekt 
3 by otopnJm ;:arizent,n ohcel ovH ·t\.o tv / lOO x 120 cm/, bucit> · 'm n llU-Vod.rf urcwn • �lo 1 CJ -
,;p1s -� .hr xte r. o:zenc llot.1ny , vyma,mne do ::'e ·er.a .. ·o:,,alenou lllinm 'oblH: l_ylo vi"t ,,,:, ,cm 'lir -
pi1, mez, i,i.mi i kusy z ve si nudoby, takzf, nel:-:e vyloucit, ze ,,,:,, puvodne nac111izelo v obydl'. Ob••·k 5, 3e 
vid ae •, ,,rovr> odlozt jako 'idelnikovita s vrn.: L200 -:-m, s. 80 - 1Vl c.m , Dt'eLhlizel v ,lou 10 cm 
., te e.f :< .ho,uu ·iamu /p .1.,.0 m/ hl bokou l"i'.'i cm; s! o z.fejmi o ,,tum,i.:., e�a Y ,fl v,•e hH .e vyz.11. -
dov!'Ja dfe,icnou n,:,bo iinou konstrukci, Pfi vybira:ni sachty S<! ._, r.:nnych hh:,ubk.ich mchazely st"epy, z-v-! 
�-ec1 "" sti t:;,sn� nad dnem n "koli1 dn l:mifjsfch !'llleJJu., 

\/ pro,;,· rn vycu.x:nJ ,JCeT>y !'ylo v 1 :>1e.::h 1981 - 198.3 p ozkoumilin<> '="" ,.err .;40 m::1. �-o ,,zllo·,_, 3flo.-,�o·, 
ptidu a ;)<'O V7.ro tl<> stromy stcJl'.d na sm·cre .h. Jlm,z by mfl h:�t vylor- rozsffovan, 1e u<le 'le za.tim na 
tomto mist' r dal ll'I vy7.1;umu po' r!il_t,,vat • .,. z slil�y vv;:,kum fii:--nfl,o ko vta r brbll 11 v si vyzadal znac-
ne inve�t1c:e, je,;ic.tii :1�1sklini j<? '.J suuCasn>C ,lobJ nPrr.llne. 

a�e._1 v - P olu,nsko 1983 /Be2. BfeC'lav/, Im Jah.n!l9f,Js ,ztema, aufPohans•·.o mit 
dee �rab=g des • vre,: i.m /3stlichen B ... rgwallt��il fort. Durch einen Wallschn't�, der 111.Jf den Nordra.nd der 
bi. hterigen Grnbnng ru1kniipft, "ntrdE'n d'if' rest!ichen fei1e -;einer Konstruktion und se·-a•! Verbindung mH 
d<" f¼fostig ng ntb1 tisst i'.lberrs:&tt ,?me. Bruck�, a f die das Tor �rennutlil.h miln" -te, &'--.mg e ver S.-·-
hch 1t,<:11t zu eriassen, Auf iler lnncntUkhe de,, BurgwaUcs ka.men im 'P.1H1.me des Tores w,�Hcre 6 K-5-rpe,· 
gr1!.l;,er •.1.nd t. Siedhmge.obJekte !.um Vorschein, d;-won 1 Behei.zungseinrichtung und 1 Brunrwn. 
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