
MECHTHILD S CHU LZE-D 6 RRL AMM

BESTATTUNGEN IN DEN KIRCHEN GROSSMAHRENS UND

BOHMENS WAHREND DES 9. UND 10. JAHRHUNDERTS

Mengen- und Qualitiitsanalysen von Grabbeigaben wurden schon mehrfach angewandt, um Einblick in 

die Sozialstrukturderslawischen Bevolkerung GrofimahrensundBohmensim9. und 10. Jahrhundert zu 

gewinnen 1. Dabei hob sich stets eine Gruppe reicher Graber aus der Masse der Befunde heraus, die allge- 

mein der aus Fiirsten und Adel gebildeten, wohlhabenden Oberschicht zugeschrieben wird, welche ihre 

verstorbenen Frauen mit Gold- und Silberschmuck, ihre Manner mit Schwertern, Sporen, kostbaren 

Riemenzungen u. a. m. ausstattete und sie bevorzugt auf den zu Burgen und Herrenhofen bzw. zu deren 

Kirchen gehdrigen Graberfeldern begrub. Angesichts der recht homogenen Ausstattung reicher Graber, 

die sich einer feineren Differenzierung entzieht, sind jedoch Ruckschliisse auf Rangabstufungen inner- 

halb dieser Oberschicht bisher kaum moglich. Deshalb fehlen z.Zt. auch noch beweiskraftige Kriterien 

fur die These, dafi im Innern und in unmittelbarer Nahe der Kirchen vor allem die Fiirsten und ihr 

Gefolge bestattet worden seien2.

Dafi die Beigabenanalyse als Grundlage einer sozialgeschichtlichen Interpretation von Grabfunden einer 

christianisierten Bevolkerung unzulanglich ist, weil sie zwangsliiufig den Rang jener Personen schmalert, 

die nur.mit bescheidenen Beigaben oder ganz beigabenlos im Innern von Kirchen bestattet wurden und 

aufierdem zur Nivellierung offensichtlich bestehender hierarchischer Strukturen innerhalb der Ober

schicht fiihrt, belegen zwei Beispiele:

1. Das am Siidrand des Graberfeldes bei der Kirche von Breclav-Pohansko gelegene Grab einer 60jahri- 

gen Frau (Grab 12), die zwar nur mit einem Messer als einziger Beigabe3, zugleich aber in Kleidungs- 

stiicken aus importierter Seide begraben worden war4.

2. Das Grab des im Alter von 60-65 Jahren verstorbenen Fiirsten Boleslav IL, der in einem griinen Bro- 

katgewand, aber ohne Beigaben auf dem Ehrenplatz im Mittelschiff vor dem Hauptaltar der Georgs- 

basilika in der Prager Burg beigesetzt worden ist5.

1 V. Hruby, Stare Mesto. Velkomoravske pohrebiste »Na 

Valach« (1955) 316 ff. - I. Borkovsky, Pfemyslovska hra- 

diste jako pratnen historickeho poznanl (Die Premysli- 

denburgen als Quelle historischer Erkenntnis). Pamatky 

Arch. 47,1956, 348ff. -B. Chropovsky, Slovanske pohfe- 

bisko z 9.st.vo Vel’ kom Grobe (Ein slawisches Graberfeld 

aus dem 9. Jahrhundert in Vel’ ky Grob, Bezirk Senec). 

Slovenska Arch. 5, 1957, 17411. - V. Hochmanova-Vav- 

rova, Velkomoravske pohrebiste ve Starem Meste »Na 

Valach« (Das grofimahrische Graberleld in Stare Mesto 

»Na Valach«). Casopis Brno 47, 1962, 201 It. - B. Dostal, 

Slovanska pohrebiste ze stredni doby hradistni na Morave 

(1966) 9411. - G. Mildenberger, Vor- und Fruhgeschichte 

der bohmischen Lander. In: Handbuch der Geschichte 

der bohmischen Lander 1 (Hrsg. K. Bosl; 1966) 1481. - A. 

Ruttkay, Wallen- und Reiterausriistung des 9. bis zur 

ersten Halite des 14.Jahrhunderts in der Slowakei (II). 

Slovenska Arch. 24, 1976, 36611. — Eine zusammenlas- 

sende Ubersicht uber den bisherigen Stand der Forschung 

gibt H. Steuer, Fruhgeschichtliche Sozialstrukturen in 

Mitteleuropa. Abh. Akad. Wiss. Gottingen, Phil.-Hist.- 

Klasse, 3. Folge 128 (1982) 41711. - Zu erganzen sind die 

inzwischen neu erschienenen Arbeiten von A. Ruttkay, 

The organisation ol troops, warfare and arms in the period 

ol the Great Moravian State. Slovenska Arch. 30-1, 1982, 

16511. und B. Sasse, Die Sozialstruktur Bohmens in der 

Friihzeit. Berliner Hist. Stud. 7. Germania Slavica IV 

(1982).

2 Borkovsky (Anm. 1) 360. - J. Poulfk, K otazce pocatku 

leudalismu na Morave (Zur Frage der Anlange des Feuda- 

lismus in Mahren). Pamatky Arch. 52, 1961, 505. - Ders., 

Archaologische Entdeckungen und Grollmahren. In: Das 

grofimahrische Reich, Nitra 1963 (1966) 401. - M. Solle, 

Friihslawische Burgzentren und ihre Graberlelder in Bbh- 

men aus historisch-gesellschaftlicher Sicht. In: Beitrage 

zur Ur- und Fruhgeschichte 2. Arbeits- u. Forschungsber. 

z. sachs. Bodendenkmalpll. Beih. 17 (1982) 209.

3 F. Kalousek, Breclav-Pohansko I (1971) 32 f. Abb. 12.

4 M. Kostelnlkova, Rozbor textilil z pohrebiste u kostela v 

Breclavi-Pohansku (Analyse der Textilien des Kirchen- 

Iriedhofes in Breclav-Pohansko). In: Slovane 6.-10. sto

len', Breclav-Pohansko 1978 (1980) 14311.

5 I. Borkovsky, Svatojirska bazilika a klaster na Prazskem 

hrade (1975) 2511. 153. — Zu dem hohen Rang, der den 

Bestattungen im Mittelschiff von Kirchen wahrend des 

Mittelalters zugemessen wurde, vgl. F. Oswald, In medio 

Ecclesia. Friihmittelalt. Studien 3,1969, 325.
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Abb. 1 Kirchen des 9. und 10. Jahrhunderts in Mahren, in der Slowakei und in Bohmen.

Beide Befunde zeigen, dafi die tatsachliche oder nur durch die Erhaltungsbedingungen vorgetauschte 

Armlichkeit einer Bestattung kein Beweis fur die Armut und damit auch nicht fiir den niedrigen sozialen 

Stand eines Verstorbenen ist. Der Vergleich der zwei Grabfunde macht zudem deutlich, dafi es innerhalb 

der Oberschicht, der die Verstorbenen sicherlich angehorten, gravierende Rangunterschiede gegeben 

hat, die sich nicht an der prunkvollen Kleidung oder einem Spektrum bestimmter wertvoller Beigaben, 

sondern allein an der mehr oder minder bevorzugten Lage des jeweiligen Grabes erkennen lassen. Auch 

bei Untersuchungen merowingerzeitlicher Reihengraberfelder im Frankenreich zeichnete sich schon 

mehrfach ab, dafi die verschiedenen Stufen der Separierung eines Grabes aus dem Verband des Graberfel- 

des6 prazisere Rtickschlusse auf die Vorrechte und damit auf Macht, Rang und Einflufi eines Verstorbe

nen erlauben als der Reichtum seiner Grabbeigaben allein.

Die zusammenfassende Bearbeitung der Bestattungen bei und in den Kirchen Grofimahrens und Boh- 

mens (Abb. 1) soli deshalb klaren, in welchem Umfang es adligen Familien nach dem Untergang des 

Awarenreiches (796 n. Chr.), der die Herausbildung neuer Macht- und Herrschaftsstrukturen bei den 

Slawen erst ermoglichte, im Verlaufe des 9. und 10. Jahrhunderts gelungen ist, eine besondere Machtstel- 

lung zu erringen und diese durch die Bestattung ihrer Angehorigen im Innern der Kirchen zu demon- 

strieren7.

6 H. Ament, Frankische Adelsgraber von Flonheim. Ger

man. Denkm. d. Volkerwanderungszeit B, 5 (1970) 131 ff. 

-R. Christlein, BesitzabstufungenzurMerowingerzeitim  

Spiegel reicher Grabfunde aus West- und Suddeutschland.

Jahrb. RGZM 20, 1973, 147ff. - Steuer (Anm. 1) 362 ff.

7 Fur zahlreiche Anregungen, Hinweise und hilfreiche Kri- 

tik mochte ich den Herren H. W. Bohme und K. Weide- 

mann, Mainz, an dieser Stelle herzlich danken.
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Slowakei

Der erste Sakralbau im Gebiet des spateren Grofimahren, der in den historischen Quellen erwahnt wird, 

ist jene Kirche, die Furst Priwina in Nitra auf eigenem Grund und Boden erbauen und im Jahre 827/28 

vom Salzburger Erzbischof Adalram einweihen liefi8. Uber den Standort und das Aussehen dieses Bau- 

werks lafit sich bis heute nichts Sicheres sagen. Innerhalb des Stadtgebietes von Nitra, das sich von den 

Hiigeln des Tribec-Gebirges im Siidwesten uber die Niederung der Nitra hinweg bis zum Zobor-Massiv 

im Nordosten erstreckt, befinden sich namlich nicht nur vier grofie Befestigungsanlagen des 9./10. Jahr

hunderts9, sondern auch mindestens drei Kirchen aus grofimahrischer Zeit (Abb. 2). Wegen ihres Patro- 

ziniums gait die St. Emmerams-Kirche des 12./13. Jahrhunderts auf dem Burgberg von Nitra lange Zeit 

als Nachfolgerin jenes Baues, den Furst Priwina errichten liefi10. Angesichts der Tatsache, dafi diese Kir

che fiber einem Graberfeld des 11./12. Jahrhunderts erbaut wurde11 und in einem Gelande steht, das im 

9./10. Jahrhundert nicht befestigt gewesen war, ist diese Vermutung jedoch wenig wahrscheinich.

Der grofie Burgwall »Na Vrsku« aus der Zeit des Fiirsten Priwina lag etwas weiter siidwestlich im 

Bereich des heutigen Stadtzentrums von Nitra12. Innerhalb dieser Befestigungsanlage stiefi man u. a. auf 

die Fundamente eines 24 m langen Steinbaues aus grofimahrischer Zeit, in dessen Nahe Graber mit Kera- 

mikscherben des 9. Jahrhunderts zutage kamen13, und der deshalb ein Sakralbau gewesen sein kbnnte. 

Die westlich dieser Befestigung gelegene, urspriinglich der Hl. Maria geweihte Stephanskirche - ein Saal- 

bau mit halbkreisfbrmiger Apsis - steht zwar inmitten eines bis ins 20. Jahrhundert hinein benutzten 

Graberfeldes, das altere Befunde zerstort hat, kbnnte aber nach Ansicht B. Chropovskys eine aus dem 

Ende der grofimahrischen Zeit stammende Vorburgkirche gewesen sein14.

Konkretere archaologische Hinweise erbrachten bisher nur die Grabungen im grbfiten Burgwall Nitras, 

der 20 ha umfassenden Befestigungsanlage auf dem »Martinsky Vrch« am Ostufer der Nitra. In der Nahe 

des Tores stand eine romanische Martinskirche - eine Saalkirche mit gestelzter Apsis -, unter der die Fun

damente eines 20,10 m langen und 7,60 m breiten Baues mit eingezogenem Rechteckchor aus grofimahri

scher Zeit zutage kamen (Abb. 3)15. Zu dieser Kirche gehbrte ein Graberfeld, dessen Beginn aufgrund der 

Beigaben, zu denen u. a. Axte und ein Schwert vom Typ Petersen H zahlten16, in das 9. Jahrhundert 

datiert werden kann. Unter dem Altar der romanischen Kirche befand sich das beigabenlose Grab 209, 

in dem ein Mann bestattet lag, dem eine karolingische Silbermunze - wohl eine Pragung Karls des Kah- 

len17 - als Totenobolus in den Mund gelegt worden war (Abb. 4)1 .

Dieses ungewbhnliche, ansonsten beigabenlose Grab ist bisher die einzige innerhalb einer grofimahri

schen Kirche gelegene Bestattung im Gebiet der Slowakei. Ob es sich bei der Martins-Kirche um die Kir

che des Priwina handelte, lafit sich noch nicht entscheiden, doch zahlte die Befestigung auf dem Mar

tinsky Vrch sicher zu den zentralen Burgen des Furstentums Nitra.

8 »Cui quondam Adalrammus archiepiscopus ultra Danu- 

bium in suo proprietate loco vocato Nitrava consecravit 

ecclesiam» (H. Wolfram, Conversio Bagoariorum et Ca- 

rantanorum. Das Weifibuch der Salzburger Kirche uber 

die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien 

[1979] 52f. 130).

9 B. Chropovsky, The situation of Nitra in the Light of 

archaeological finds. Historica 8, 1964, 5ff. -Ders., Nitra 

au debut du Moyen Age. Acta Arch. Carpathica 6, 1964,

5ff. - Ders., Das fruhmittelalterliche Nitrava. In: Vor-

und Friihformen der europaischen Stadt im Mittelalter 2

(Hrsg. H. Jankuhn, W. Schlesinger u. H. Steuer; 1974) 

159ff.

0 B. Chropovsky, Die grofimahrische Periode in der Slowa

kei. In: Das grofimahrische Reich, Nitra 1963 (Red. F. 

Graus, J. Filip u. A. Dostal; 1966) 61.

1 B. Chropovsky, Nitra, archaologische Erforschung slawi-

scher Fundstellen. III. Int. Kongr. Slaw. Arch. Bratislava

(1975) 17.

12 Chropovsky (Anm. 10) 63. - Ders. (Anm. 11) 6f.

13 Chropovsky (Anm. 11) 6.

14 Chropovsky (Anm. 10) 64. - Ders. (Anm. 11) 17 f.

15 Chropovsky (Anm. 10) 62f.-Ders. (Anm. 11) 7f. Abb. 7.

16 A. Ruttkay, Waffen und Reiterausriistung des 9. bis zur 

ersten Halfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (I). Slo- 

venska Arch. 23-1, 1975, 164.

17 E. Kolnikova, Obolus mrtvych vo vcasnostredovekych 

hroboch na Slovensku (Totenobolus in fruhmittelalterli- 

chen Grabern der Slowakei). Slovenska Arch. XV-1,1967, 

222 Abb. 5. - Dies. Prvy nalez karolmskej mince na Slo

vensku (Der erste Fund einer Karolingermimze in der Slo

wakei). Numismaticke Listy 23, 1968, 12ff.

18 Chropovsky (Anm. 11) 8. - Ders. 1974 (Anm. 9) 169Taf.

48,1. - Ders. Forschungsergebnisse iiber das slawische 

Nitra des 6. bis 11. Jahrhunderts. In: Ber. II. Int. Kongr. 

slaw. Arch. Berlin 3 (1973) 293 f.
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Abb. 2 Topographic des fruhmittelalterlichen Nitra (nach Chropovsky).

Der 213m hohe Burgberg von Bratislava (Prefiburg) am Nordufer der Donau19 trug im 9./10.Jahr- 

hundert eine rund 200 mx 230 m grofie elliptische Befestigungsanlage20, die in den Salzburger Annalen 

des Jahres 907 zum ersten Mai als BrezalaMspurc erwahnt wird (Abb. 5)21.

Die Grabungen auf der oberen Ostterrasse der Burg, die in den Jahren 1958-61 stattfanden, legten ein 

Graberfeld und die Fundamente einer sehr grofien dreischiffigen Kirche frei, die jedoch durch neuzeitli-

19 T. Stefanovicova u. A. Fiala, Die Akropole der Bratisla- 

vaer Burg im 11. bis 13. Jahrhundert. Kulonlenyomat 

1966, 125 ff.

20 T. Stefanovicova, Bratislavsky Hrad v 9.-12. storoci (1975)

149 Abb. 51. - St. Holcik u. T. Stefanovicova, Die Burg 

von Bratislava (1982) 6ff.

21 Annales luvavenses maximi a. 907: »Bellumpessimumfuit 

ad Brezalauspurc IIII nonas Iulii.«
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Abb. 3 Nitra, Martinsky Vrch. Grundrifi der
romanischen Martinskirche (unten) und ihres Vorgangerbaues (oben) aus grofimah- 

rischer Zeit (nach Chropovsky).

Abb. 4 Karolingische Silbermiinze aus Grab 209 unter dem Altar der Martinskirche auf dem Martinsky Vrch in Nitra. - M = 4:1.
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Abb. 5 Grundrifi der Burg Bratislava im 9. Jahrhundert (nach Stef ano vicova).

che Baumafinahmen in ihrem Ostteil zerstort worden war22. Von der altesten, 13 m breiten dreischiffigen 

Anlage aus Bruchsteinmauerwerk, die einst verputzt und mit Fresken bemalt gewesen ist, blieben nur die 

Fundamente von sechs Pfeilern des Hauptschiffs und Teilen des Siidschiffs sowie die Westfassade erhal- 

ten23. Nach der Zerstorung dieses Bauwerks wurde auf dessen Fundamenten im 11. Jahrhundert eine 

neue dreischiffige Basilika — die Salvatorkirche - erbaut, zu der wohl auch der nordlich von ihr gelegene 

und als Ossuarium gedeutete Rundbau gehorte24.

Von dem bis zu Beginn des 13. Jahrhunderts belegten Graberfeld nordlich und siidlich der Kirche konn- 

ten noch 229 Bestattungen erfafit werden25. Allerdings stammen nur fiinf Graber - Nr. 53, 69, 117,174, 

und 177 (Abb. 6) - aufgrund ihrer Beigaben sicher aus grofimahrischer Zeit26.

Die mit geometrischen Ornamenten verzierten Kugelknopfe aus den Grabern 117 und 174 sowie die mit 

langen konischen Stacheln versehenen Sporen aus Grab 6927 deuten darauf hin, daft die Belegung des 

Graberfeldes jedoch noch nicht in der Mitte28, sondern friihestens gegen Ende des 9. Jahrhunderts einge- 

setzt hat29.

Obwohl im ergrabenen Teil des Friedhofes keine Waffengraber zutage kamen, lassen die Graber mit gol- 

denem, silbernem oder vergoldetem Schmuck keinen Zweifel daran, dafi hier die Bewohner jenes Pala- 

stes bestattet wurden, dessen Fundamente aus bearbeiteten Steinquadern auf dem Gipfelplateau aufge- 

funden worden sind30.

Im nordlichen und siidlichen Seitenschiff der Burgkirche von Bratislava lagen zwei Graber (Nr. 28 und 

41), die beigabenlos waren31 und deshalb - auch angesichts der bis zum 13. Jahrhundert andauernden 

Friedhofsbelegung - nicht als Beweise dafiir gelten konnen, dafi schon in grofimahrischer Zeit Bestattun

gen im Innern dieser Kirche vorgenommen worden sind.

Auf einem Bergsporn tiber dem Waagtal zwischen den Gemeinden Ducove und Hubina nordlich von

22 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 149 Beilage.

23 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 150.

24 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 150.

25 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 150f.

26 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 150f. Abb. 39-44.

27 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) Abb. 39-42.

28 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 150.

29 Holcik - Stefanovicova 1982 (Anm. 20) 22.

30 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 152 Abb. 51.

31 Stefanovicova 1975 (Anm. 20) 121 ff. Beilage.
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Abb. 6 Das Graberfeld bei der Salvatorkirche in der Burg von Bratislava (nach Stefanovicova). Schwarz: Graber mit Beigaben 

aus grofimahrischer Zeit: Grab 53, 69, 117, 174 und 177.

Piest’any lag ein grofimahrischer Herrensitz im Schutze eines halbkreisformigen Abschnittswalles32. 

Das ca. 0,5 ha grofie Gelande des Holes war zusatzlich mit einer Palisade umgeben und wurde von wei- 

teren Palisaden in drei ungleiche Teile unterteilt (Abb. 7). In den zwei nbrdlichen Wohn- und Wirt- 

schaftsbereichen fanden sich Reste von Blockbauten mit Lehmestrichfufiboden. In dem an der Siidspitze 

des Bergsporns gelegenen kleinsten Areal stieE man dagegen auf das Fundament einer steinernen Rund- 

kirche mit hufeisenformiger Apsis im Nordosten33 sowie auf 17 Korpergraber der grofimahrischen 

Zeit34, die zum grofiten Teil ebenso wie die Kirche SW-NO orientiert und deshalb wohl erst nach deren 

Erbauung angelegt worden sind. Alle Graber liegen westlich der Kirche, kein einziges im Innenraum 

oder unmittelbar an der Kirchenwand. Graberfeld und Kirche waren vielmehr durch einen Weg vonein- 

ander getrennt. Um die Rundkirche scharten sich aufierdem 1300 Korpergraber des 10. bis 14. Jahrhun- 

derts, die jedoch fur diese Untersuchung ohne Belang sind.

Auf dem kleinen Friedhof des 9. Jahrhunderts sind zehn erwachsene Manner, vier Frauen und drei 

Jugendliche bestattet worden. Auffallend ist dabei, dafi von den acht in einer Reihe nebeneinander lie- 

genden, mit Sporen und zugehorigen Riemenbeschlagen begrabenen Mannern kein einziger mit einer 

Waffe ausgeriistet worden war35. Der Reichtum der bei der Rundkirche bestatteten Gemeinschaft wird 

nicht nur in den silbernen Ohrringen und Kugelknbpfen, sondern vor allem auch in den sechs Goldohr- 

ringen eines Madchens fafibar, das besonders nahe bei der Kirche begraben worden ist36.

Nach Ansicht A. Ruttkays bestand der Herrenhof in Ducove von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 

10.Jahrhunderts37. Aufgrund der Beigaben des Mannergrabes 1205, wie z.B. des Propellerbeschlags 

einer spatawarischen Giirtelgarnitur und vor allem der mit einer tauschierten Rankenornamentik ver- 

zierten Sporengarnitur38, kann man die Entstehung dieser Anlage jedoch schon in das erste Drittel des 

9. Jahrhunderts datieren. Die beiden Sporen besitzen namlich jeweils noch einen Stachel mit niedriger

32 A. Ruttkay, Ducove. Grofimahrischer Herrenhof und ein 

friihmittelalterliches Graberfeld. III. Int. Kongr. slaw. 

Arch. Bratislava (1975). -Ders., Vyskum vcasnostredove- 

keho opevneneho sidla v Ducovom, okres Trnava (Die 

Untersuchung des fruhmittelalterlichen Herrensitzes in 

Ducove, Kr. Trnava). Arch. Rozhledy 24, 1972, 130ff.

33 A. Ruttkay, Vysledky vyskumu v Ducovem na Kostolci v 

rococh 1968-1972a 1975. Arch, vyskumy a nalezy na Slo- 

vensku v roku 1975 (1976) 195.

34 Ruttkay (Anm. 32) 7. - Ders. (Anm. 16) 140 ff.

33 Ruttkay (Anm. 16) 140ff. Abb. 4. - Ders., Waffen und 

Reiterausriistung des 9. bis zur ersten Halfte des 14.Jahr

hunderts in der Slowakei (II). Slovenska Arch. 24-2,1976, 

373.

36 A. Ruttkay, Stredoveke umelecke remeslo (1979) 128 

Abb. 4. - Ders. (Anm. 32) 8.

37 Ruttkay (Anm. 16) 140.

38 Ruttkay (Anm. 36) 128 Abb. l.-Ders. (Anm. 35) Abb. 23. 

- Ders., Umenie kovane v zbraniach (1978) Abb. 14.
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Abb. 7 GrundriE des Herrenhofes von Ducove mit Kirche und Graberfeld (nach Ruttkay).

zylindrischer Basis und einer lang ausgezogenen Spitze, der fur die verschiedenen Sporentypen des Hori- 

zonts Biskupija-Crkvina charakteristisch ist, dessen Friihphase U. Giesler in das letzte Drittel des 

8. Jahrhunderts datierte39 und den J. Werner - angesichts der noch unveroffentlichten, durch mehrere 

Silberdenare (gepr. 768-790) datierten Sporen und Knopfriemenzungen aus Grab 217 von Schortens40 — 

zu Unrecht pauschal der ersten Halfte des 9. Jahrhunderts zuwies41.

Sporen mit tauschierter Rankenornamentik bilden eine kleine Gruppe42, die nicht mehr mit den vogel-

39 U. Giesler, Datierung und Herleitung der vogelformigen 

Riemenzungen. In: Studien zur vor- und friihgeschichtli- 

chen Archaologie. Festschr. J. Werner II (Hrsg. G. Kos- 

sack u. G. Ulbert; 1974) 521 ff.

40 H. Rotting, Graber aus dem fruhmittelalterlichen Bestat- 

tungsplatz von Schortens, Landkreis Friesland. In: 

Archaologie des Mittelalters und der Neuzeit in Nieder- 

sachsen (1978) 64. -1. Gabriel, Karolingische Reiterspo- 

ren und andere Funde aus dem Graberfeld von Bendorf, 

Kreis Rendsburg-Eckernforde. Offa 38, 1981, 253.

41 Die Spatdatierung des gesamten Horizonts Biskupija in

die erste Halfte des 9. Jahrhunderts, die J. Werner allein 

aufgrund historischer Pramissen vorschlug (J. Werner, 

Zur Zeitstellung der altkroatischen Grabfunde von Bisku

pija-Crkvina [Marienkirche]. Schild von Steier 15-16, 

1978-79, 227ff.) und der u.a. Z. Vinski folgte (Z. Vinski,

Zu karolingischen Schwertfunden aus Jugoslawien. Jahrb. 

RGZM 30,1983, 494ff.), ist auch angesichts derTierorna- 

mentik im Tassilokelchstil auf den vogelformigen Riemen

zungen und den Knopfriemenzungen wenig iiberzeugend, 

denn diese Ornamentik kommt auf den jungeren kurzova- 

len Riemenzungen nicht mehr vor.

42 Zu dieser Gruppe gehdren auEer den Sporen aus Grab 

1205 von Ducove der Sporn aus Meiningen (H. Rempel, 

Ein fruhmittelalterliches Reitergrab aus der Gemarkung 

Henfstadt, Ldkr. Hildburghausen. Mannus 32, 1940, 

315 ff. Abb. 4,6), der Sporn aus Grab 7 von Biskupija- 

Crkvina (Giesler [Anm. 39] 540 Abb. 6,41) und aus dem 

Grab von Sultanovici (J. Cremosnik, Nalaz staroslavens- 

kih mamuza iz Sultanovica. Glasnik Sarajevo N.S. VI, 

1951, 311 ff. Taf. I).
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formigen Riemenzungen oder Knopfriemenzungen des alteren Abschnitts des Horizonts Biskupija, 

sondern ausschliefilich mit flachen kurzovalen Riemenzungen und breitovalen Riemenschiebern seines 

jungeren Abschnitts vergesellschaftet ist, so wie z.B. die Nietplattensporen aus Grab 7 von Biskupija- 

Crkvina und aus dem Grab von Sultanovici43. Zu den jiingsten Vertretern dieses karolingischen Sporen- 

typs gehort das bereits mit Akanthusornamenten verzierte Sporenpaar aus Grab 120 von Stara Kourim44, 

das erst nach dem Auftreten der Akanthusornamentik in der karolingischen Kunst, also friihestens in der 

Zeit um oder kurz nach 800 n. Chr. hergestellt worden sein kann45.

Sporen mit spitzen Stacheln werden gegen Ende des jungeren Abschnitts des Horizonts Biskupija, d.h. 

etwa zu Beginn des zweiten Drittels des 9. Jahrhunderts von Sporen abgeldst, deren Stachel eine hohere 

Basis, aber nur eine kurze stumpfe Spitze besitzt. Beispiele dafur sind u. a. der mit Akanthusblattern ver

zierte Sporn aus dem Rhein bei Bacharach46 oder die mit geometrischen Ornamenten geschmiickten 

Sporen aus Grab 232 bei Kirche II von Mikulcice47, aus Grab 100 bei Kirche VI von Mikulcice48 sowie 

aus den Grabern 266/49 und 224/51 von Stare Mesto-Na Valach49. Die hier aufgezeigte relativchronolo- 

gische Abfolge der Sporentypen lafit sich auf dem Graberfeld von Weismain erstmals auch horizontal- 

stratigraphisch belegen, wo Sporen mit spitzen Stacheln aus den Grabern 3,55 und 79 im alteren Nord- 

teil, die Sporen mit stumpfen Stacheln aus Grab 46 im jungeren Siidabschnitt des Friedhofes liegen50.

Beim gegenwartigen Stand der Untersuchungen darf man also davon ausgehen, dafi der kleine befestigte 

Herrenhof von Ducove mit dem Separatfriedhof bei der Rundkirche schon im ersten Drittel des 9. Jahr

hunderts - also noch zu Zeiten des Fiirsten Priwina - gegriindet wurde und zu den altesten »grofimahri- 

schen« Befestigungsanlagen in der Slowakei zahlt.

Mahren

Die weitaus meisten Kirchen und Kirchenfriedhofe des 9. bis fruhen 10. Jahrhundertsn.Chr. konnten 

bisher im Burgwall »Valy« bei Mikulcice, Bez. Hodonln, nachgewiesen werden (Abb. 8).

Der Wall - heute am rechten Ufer der March gelegen - stand urspriinglich wohl auf einer Insel inmitten 

der March, auf der schon im 6. bis 8. Jahrhundert eine slawische Siedlung und eine Befestigung vorhan- 

den waren51. Unmittelbar hinter dem Nordwestwall dieser alten Hauptburg, die gegen 800 n. Chr. um 

3ha nach Siiden hin vergrofiert wurde52, sind in den Jahren 1954-56 auf einer Anhohe in Tornahe ein 

Graberfeld und die Fundamente von drei verschiedenen Bauwerken freigelegt worden’3.

Das jiingste und im Grundrifi noch vollstandig erhaltene Bauwerk ist eine 12,60 m lange Saalkirche mit 

abgesetztem, eingezogenen Rechteckchor und einer rechteckigen Sakristei an der Nordwand des Chores 

(Abb. 9)54. Diese sog. Kirche II bestand aus gemorteltem Bruchsteinmauerwerk, das innen und aufien 

verputzt war, und besafi einen Steinplattenfufiboden55. Sie liegt uber den schwachen Steinfundamenten 

eines kleineren Fachwerkbaues mit gegossenem Mortelboden (Objekt B), bei dem es sich nicht-wie der 

Ausgraber J. Poullk zunachst glaubte - um ein Profangebaude56, sondern um die Vorgangerin der Kirche

43 Giesler (Anm. 39) Abb. 6, 41. - Cremosnik (Anm. 42) 

311ff. Taf. I.

44 M. Solle, Stara Kourim a projevy velkomoravske hmotne 

kultury v Cechach (1966) 75 Abb. 11. - Ders., Knizeci 

pohrebiste na Stare Kourimi (Furstliche Bestattungsstatte 

in Stara Kourim). Pamatky Arch. 50,1959,353 ff. Abb. 46. 

53.

45 W. Braunfels, Karls des Groben Bronzewerkstatt. In: 

Karolingische Kunst. Karl der Grofie III (Hrsg. W. Braun

fels u. H. Schnitzler; 1965) 191 f. — K. Weidemann, Das 

Kunsthandwerk. In: Karl der Grofie. Ausstellungskatalog 

Aachen (1965) 54.

46 J. Werner, Sporn von Bacharach und Seeheimer Schmuck- 

stuck. In: Siedlung, Burg und Stadt. Festschr. P. Grimm 

(Hrsg. K.-H. Otto u. J. Herrmann; 1969) 497 ff. Abb. 2.

47 J. Poulik, Vysledky vyzkumu na velkomoravskem hra-

disti »Valy« u Mikulcic (Die Ergebnisse der Ausgrabun-

gen auf dem grobmahrischen Burgwall »Valy« in Mikul

cice). Pamatky Arch. 48, 1957, 349 Abb. 101.

4s J. Poullk, Dve velkomoravske rotundy v Mikulcicich 

(1963) Taf. XX.

4? V. Hruby, Stare Mesto. Velkomoravske pohrebiste »Na 

Valach« (1955) Taf. 63.

50 Vgl. K. Schwarz, Friihmittelalterlicher Landesausbau im 

ostlichen Franken zwischen Steigerwald, Frankenwald 

und Oberpfalzer Wald. Monogr. RGZM 5 (1984) Abb. 54; 

59; 68-70.

51 J. Poullk, Mikulcice (1975) 190 Abb. 7.

52 Poulik (Anm. 51) 189.

53 Poulik (Anm. 47) 375 ff. Abb. 57.

54 Poulik (Anm. 47) Abb. 18.

55 Poulik (Anm 47) 376.

56 Poulik (Anm. 47) 379f. Abb. 112 sah damals das sog. 

»Objekt B« noch nicht als Vorgangerin der Kirche II an.
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Abb. 8 Lageplan der Kirchen von Mikulcice (nach Poulik).

Abb. 9 GrundriB der Kirche I/II von Mikulcice. - Schwarz: Kirche II, schrag gerastert: Kirche I (nach Poulik).

II handelte57. Dagegen konnte der von Poulik fur die Uberreste der sog. Kirche I gehaltene Fundament

rest eines Steinbaues ostlich der Kirche II58 durchaus ein Profanbau gewesen sein. Das Graberfeld enthalt 

namlich keine Bestattungen, die von ihrer Lage her diesem Bauwerk mit zwingender Notwendigkeit 

zuzuordnen waren und eine Deutung als Kirche rechtfertigen konnten.

Das Graberfeld bei den Kirchen I und II urn fallte insgesamt 285 Bestattungen59, bei denen Manner- (63)

57 Zur Revision der urspriinglichen Interpretation vgl. J. 

Poulik. Archaologische Entdeckungen und Grofimahren. 

In: Das grofimahrische Reich, Nitra 1963 (1966) 25. - J. 

Cibulka, Die Kirchenbauten des 9. Jahrhunderts in Grofi- 

mahren. In: Grofimahren. Slawenreich zwischen Byzanti- 

nern und Franken. Ausstellungskatalog  Mainz (1966) 48 

J. Poulik, Pevnost v luznim lese (1967) 46.

58 Poulik (Anm. 47) 379f.

59 Poulik (Anm. 47) 365 ££.
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Abb. 10 a Lage der Mannergraber bei Kirche I/II

von Mikulcice.

Abb. 10b Lage der Frauengraber bei Kirche I/II

von Mikulcice.

Abb. 10 c Lage der Graber von Kindern/Jugend- 

lichen bei Kirche I/II von Mikulcice.
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Abb. 11 Lageplan der Graber in Kirche I/II von Mikulcice (nach Poulik).

und Kindergraber (52) die Graber der Frauen (32) eindeutig iiberwiegen (Abb. 10 a-c). Auchdie »Ehren- 

platze« im Innern und entlang der Aufienwande der Kirche sind fast ausschliefilich von Mannern und 

Kindern belegt (Abb. 10 a+c). Vom Boden der altesten Kirche I wird das Kriegergrab 265 uberlagert, das 

mitten unter dem Schiff der jiingeren Kirche II liegt und das an Beigaben u. a. ein Schwert und eiserne 

Sporen enthielt (Abb. 11; 14,1-6)60. Der Anbau von Kirche II iiberschneidet die iilteren Graber 279 und 

284, umschliefit jedoch die Graber 282, 283 und 285 (Abb. 11), die bis auf das mit Eisensporen ausgestat- 

tete Grab 282 (Abb. 14, 7-9)61 alle beigabenlos sind. Von den 285 Grabern enthielten nur drei ein Schwert 

und zwanzig ein Sporenpaar (Abb. 12). Sechzehn waren mit vergoldetem, zwanzig mit silbernem 

Schmuck oder Trachtzubehor ausgestattet (Abb. 13). Echter Goldschmuck fehlt in diesem Graberfeld 

jedoch vollstandig. Der Reichtum der bei Kirche I/II bestatteten Personengruppe ist also - wenn man 

von dem mit vergoldeten Bronzesporen versehenen Kriegergrab 4462 und von Knabengrab 100 absieht, 

das eine kostbare Giirtelgarnitur barg63, - nicht aufiergewohnlich grofi. Dabei fallt auf, dafi der in Grab 

44 siidlich der Kirche begrabene Mann erheblich besser ausgestattet war als der im Kirchenschiff liegende 

Krieger aus Grab 265 (Abb. 14,1-6).

Aufgrund ihrer stratigraphischen Lage wies J. Poulik die Graber 90,108, 265 und 280 der Kirche I zu64, 

die allerdings nicht ostlich, sondern unter den Fundamenten der jiingeren Kirche II zu suchen ist. Seiner 

Datierung der altesten Kirche in die Zeit um 830/4065 wird man folgen diirfen, da das Graberfeld noch 

einzelne Elemente des ungefiihr in dieser Zeit auslaufenden Horizonts Biskupija enthalt. Dazu zahlen vor 

allem Grab 108 mit seiner Knopfriemenzunge und dem Fragment einer awarischen Riemenzunge66 und

w Poulik (Anm. 47) 373 Abb. 65-69. 63 Poulik (Anm. 47) Abb. 90-92.

61 Poulik (Anm. 47) Abb. 57 und Abb. 102, 1-9. - Poulik 64 Poulik (Anm. 47) 379.

(Anm. 51) Abb. 15. 65 Poulik (Anm. 47) 380.

62 Poulik (Anm. 47) Abb. 75-78. 66 Poulik (Anm. 47) Abb. 64.
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| Schwert • Sporen ■! Axt ▼ groBe Riemenzunge

Abb. 12 Mikulcice, Kirche I/II. - Graber mit Schwertbeigabe: Grab 90,265 und 280. - Graber mit Sporen: Grab 37, 44, 69, 84, 

86, 90, 96, 102, 113, 117, 121, 223, 232, 265, 266, 268, 269, 272, 280 und 282. - Grab mit kostbarer Riemenzunge: Grab 100.

• Vergoldung + Silber

Abb. 13 Mikulcice, Kirche I/II. - Graber mit vergoldetem Schmuck: Grab 21, 44, 54, 64, 65, 69, 76, 95, 102,108, 133,136, 141, 

255, 271 und 275. - Graber mit silbernem Schmuck: Grab 1, 4, 36, 50, 51, 67, 85, 97, 98, 100, 104, 117,121,123, 128, 129,134,212, 

267 und 275.



Abb. 14 Mikulcice. -1-6 Beigaben aus Mannergrab 265 unter Kirche I/II. - 7-9 Sporen aus Grab 282 im Nebenraum der Kirche 

I/II (nach Poulik).
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ein leider noch unpubliziertes und nicht genau lokalisierbares Mannergrab aus dem Umkreis der Kirche 

II, das noch einen alten Sporn mit sechsnietigen Flatten und einem Dorn mit langem spitzen Stachel ent- 

hielt, andererseits aber auch schon einen jiingeren Sporn mit dreifach genieteten schaufelformigen Flat

ten und einem anscheinend kurzen stumpfen Stachel67. Beide Graber sind Hinweise dafiir, dafi die Kir

che I unter Kirche II von Mikulcice zu den altesten Sakralbauten in der Hauptburg von Mikulcice zahlte. 

Die Belegung des Graberfeldes setzt in der auf den jiingeren Horizont Biskupija folgenden Phase ein. Ihr 

gehbrt Grab 265 unter der Kirche I an, das aufier eisernen Sporen mit kurzen stumpfen Stacheln noch 

eine flache kurzovale Riemenzunge eines Typs enthalt, der in spaten Grabern des Horizonts Biskupija 

erstmals auftritt (Abb. 14,3). Sporen ahnlicher Art weist auch Grab 9068 auf, dessen Schwert an Formen 

des Typs Petersen K erinnert, das aber im Gegensatz zu Grab 265 keine Riemenzungen und Rie- 

menschieber mehr besitzt, wie sie fur die Spatphase des Horizonts Biskupija charakteristisch sind.

Sicher nicht mehr zu den altesten Grabern zahlt dagegen Mannergrab 44, da es aufier leicht vergoldeten 

Bronzesporen mit Maskenzier und kurzen Dornen mit stumpfen Spitzen auch bereits zwei Eisensporen 

mit recht langen stumpfen Stacheln enthielt69. Die Eisensporen mit sehr langen stumpfen und konischen 

Stacheln aus Grab 113 70 deuten darauf hin, dafi das Graberfeld bei Kirche II bis an das Ende des 9. bzw. 

in das friihe 10. Jahrhundert hinein belegt wurde. Angesichts fehlender S-Schleifenringe, die z.B. noch 

im Graberfeld von Breclav-Pohansko zutage kamen71, diirfte das Graberfeld jedoch nicht erst im letzten 

Viertel des 10. Jahrhunderts72, sondern erheblich fruher aufgelassen worden sein.

Architektonischer Mittelpunkt der Hauptburg von Mikulcice war die siidwestlich des Fiirstenpalastes 

gelegene, 35 m lange dreischiffige Basilika (Kirche III) mit gestelzter halbkreisfbrmiger Apsis sowie 

einem Narthex und einem Atrium aus verputztem Mortelmauerwerk, die innen farbige Fresken besessen 

haben mufi73. Im Umkreis dieser von einer Holzpalisade umgebenen Basilika wurden uber 400 Graber 

freigelegt74, die noch nicht vollstiindig publiziert sind (Abb. 15). Zur Zeit ist es daher nicht mbglich, den 

Bau der Basilika sowie Beginn und Belegungsende des zugehbrigen Graberfeldes zeitlich genau festzule- 

gen.

Auf eine Griindung der Basilika an der Wende vom ersten zum zweiten Drittel des 9. Jahrhunderts deutet 

bisher vor allem die niellierte silberne Riemenzunge aus Grab 380 im Mittelschiff der Kirche hin, die mit 

zwei vergoldeten Akanthusblattern in Kerbschnittechnik verziert ist (Abb. 16)75. Aufgrund der Verbin

dung von Akanthusornamentik mit Kerbschnittechnik kann man sie stilistisch zwischen die alteren 

kerbschnittverzierten Riemenzungen des Horizonts Biskupija76 und die jiingeren Riemenzungen mit 

reicher Akanthusornamentik aus der Mitte und zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts einstufen, die nicht 

mehr in Kerbschnittechnik gearbeitet sind. Dies gilt z.B. fiir die Riemenzungen aus den Schatzfunden 

von Muizen77 und Rijs78, aber auch schon fiir die Pflanzenornamentik auf den Bronzebeschlagen des

67 Herrn Z. Klanica, Brno, der mich auf diesen Fund auf- 

merksam machte und mir liebenswiirdigerweise eine 

Abbildung zur Verfiigung stellte, mochte ich fiir seine 

Hilfsbereitschaft herzlich danken.

68 Poulik (Anm. 47) Abb. 59-62.

69 Poulik (Anm. 47) Abb. 78.

70 B. Kavanova, Slovanske ostruhy na uzemi Ceskoslo- 

venske (Slawische Sporen auf dem Gebiet der Tschecho- 

slowakei). Stud. Arch. tlst. Ceskosl. Brno 4, H. 3, 1976 

Taf. VIII, 4.

71 Kalousek (Anm. 4) 60 Abb. 75.

72 Poulik (Anm. 47) 380.

73 J. Poulik, The Latest Archaeological Discoveries from the 

Period of the Great Moravian Empire. Historica 1, 1959, 

37 Abb. 17. — Ders., Velkomoravske hradiste »Valy« u 

Mikulcic. Prehled Vyzkumu 1957, 66ff. - Ders. 1963 

(Anm. 57) 73ff. Abb. 21.

74 Z. Klanica, Vorbericht uber die Ergebnisse der sechzehn-

ten Grabungskampagne in Mikulcice (Bez. Hodonin).

Prehled Vyzkumu 1969,22. - Ders., Soucasny stav vyzku

mu v Mikulcicich (Der gegenwartige Stand der Ausgra- 

bung in Mikulcice). Arch. Rozhledy 24,1972,188. — Pou

lik (Anm. 51) 197.

75 K. Benda, Mittelalterlicher Schmuck (1966) Taf. 25. — 

Grofimahren. Slawenreich zwischen Byzantinern und 

Franken. Ausstellungskatalog Mainz (1966) Abb. 48.

76 Vgl. Vinski (Anm. 39) 491 ff. Abb. 18- 19.

77 Der Schatzfund von Muizen enthalt u. a. aufier Pragungen 

Karls des Kahlen (840-877) und Ludwigs II. von Italien 

(849-875) einen Dirhem des Kalifen El-Mo’atezz (gepr. 

866), kann also friihestens um 866 vergraben worden sein 

(H. Roosens, Trouvaille de monnaies carolingiennes a 

Muizen-les-Malines. Revue beige numismatique 96,1950, 

203 ff. - L’Art merovingien. Ausstellungskatalog Brussel 

[1954] 71 Taf. 48. - Karl der Grofie. Ausstellungskatalog 

Aachen [1965] 103 Nr. 134 Abb. 26. — N. Fraenkel- 

Schoorl, Carolingian Jewellery with Plant Ornament. Ber. 

Amersfoort 28, 1978, 350 Abb. 3).

78 J. Ypey, Nieuws van het laboratorium. Ber. Amersfoort 

10-11, 1960-61,576 Abb. 29.

571



Abb. 15 Kirche III (Basilika) und Graberfeld in der Hauptburg von Mikulcice. - Schwarze Signaturen: Graber mit reichen Bei- 

gaben (nach Poulik).

Schatzfundes von Marsum, der durch zahlreiche Miinzen Ludwigs des Frommen (814-40) datiert wird 79. 

Fur eine Einordnung der Riemenzunge aus Grab 380 in den Beginn des zweiten Drittels des 9. Jahrhun- 

derts spricht nicht nur die Parallele aus Grab 22 von Modra, die noch mit einer spatestawarischen Rie

menzunge, aber auch schon mit einem nach-biskupijazeitlichen Sporenpaar vergesellschaftet war, das 

kurze stumpfe Stachel besitzt80, sondern vor allem das mit pflanzlicher Kerbschnittornamentik verzierte 

Fragment einer Riemenzunge aus dem Depotfund von Tofta, Hiiljarp, in Schweden, das zusammen mit 

30 Miinzen Ludwigs des Frommen vergraben worden ist81. Angesichts der Funde von Marsum muls die 

Kerbschnittornamentik noch vor dem Ende der Regierungszeit Ludwigs des Frommen (+ 840) aus der 

Mode gekommen sein.

Dall das Graberfeld bei der Basilika (Kirche III) von Mikulcice andererseits mindestens bis zum ausge- 

henden 9. oder friihen 10. Jahrhundert benutzt worden sein diirfte, beweisen die zwei Bronzesporen mit 

langen konischen stumpfen Stacheln aus einem Mannergrab bei der Basilika82. Als Beispiele fur beson- 

ders gut datierbare Graber aus der friihen zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts seien das vor der Siidwand 

der Basilika aufgefundene Grab 480 mit dem als Obolus verwendeten Solidus Kaiser Michaels III. (856 - 

866)83 und das ebenfalls bei der Kirche gelegene Grab 390 genannt. Die in diesem Grab enthaltene grofie 

silberne Riemenzunge mit plastisch aufgelegtem Silberdrahtgeflecht sowie je einer roten und blauen 

Glaseinlage84 gleicht formal der grofien Riemenzunge mit blauem Saphir und Perlrand, mit der Kaiser

7? P. C. J. A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw (1951) 439 

Taf. LI. - Fraenkel-Schoorl (Anm. 77) 369 Abb. 16.

80 V. Flruby, V. Hochmanova u. J. Pavelcik, Kostel a pohre- 

biste z doby velkomoravske na Modre u Velehradu (Die 

grolJmahrische Kirche und Begrabnisstatte in Modra bei 

Velehrad [Mahren]). Casopis Brno 40, 1955, 42 ff. Taf. 

XXIV.

81 B. Hard, Wikingerzeitliche Depotfunde aus Schweden. 

Acta Arch. Lundensia 9 (1976) 70 Taf. 48,1,5.

82 J. Poulik, Stari Moravane buduji svuj stat (1960) Taf. 

XXIX, 2.

83 Poulik 1959 (Anm. 73) 39 Taf. XI. - Ders. (Anm. 51) Taf.

6. - Ders. (Anm. 82) Taf. XXVII.

84 Poulik (Anm. 51) Taf. 48. - Benda (Anm. 75) Taf. 18.
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Abb. 16 Silbervergoldete, niellierte Riemenzunge aus Grab 380 im Mittelschiff der Basilika von Mikulcice (nach Benda). 

M = 3:2.

Karl der Kahle auf dem Sakramentar von Metz (um 870) dargestellt wurde85, und in der Flechtornamen- 

tik einigen Details vom Deckel des Psalters Karls des Kahlen, der vor 869 entstanden ist86.

Bei der Basilika von Mikulcice lassen sich zwei verschiedene Bauphasen nachweisen87. Der alteste Teil 

des Bauwerks ist die dreischiffige Kirche selbst, die keines der sie umgebenden Graber iiberschneidet, 

welche sich dicht an ihre Aufienmauern drangen. In einer zweiten Phase wurden Narthex und Atrium im 

Westen angebaut. Ihre Zwischenwand tiberlagert die alteren Graber 555 und 588 (Abb. 17)88, die 

ursprtinglich aufien vor der Basilika lagen. Es ist deshalb nicht ganz auszuschliefien, dafi sowohl Grab 

489 als auch Grab 490, in dem ein vergoldeter granulierter Messergriff enthalten war89, keine echten 

Bestattungen im Narthex waren, sondern erst durch den Erweiterungsbau in den Kirchenvorraum ein- 

bezogen worden sind.

Im Innern der dreischiffigen Basilika kamen insgesamt sechs Graber zutage, bei denen es sich zumeist um 

beschadigte und beraubte, gemortelte Steingriifte handelte90. Soweit es den bisher erschienenen Vorbe- 

richten zu entnehmen ist, enthielten die zwei Bestattungen im Mittelschiff-Nr. 380 und 580-eine grofie 

silberne Riemenzunge mit Akanthusornamenten (Abb. 16), bzw. Sporen und ein Schwert vom Typ 

Petersen H91, waren also Mannergraber (Abb. 17). Dagegen deuten die drei Goldohrringe sowie die gol- 

denen und silbernen Knbpfe aus Grab 318 im nordlichen Seitenschiff (Abb. 18; 19) darauf hin92, dafi dort 

eine Frau oder ein Madchen beigesetzt war.

Hinsichtlich Anzahl und Qualitat der Beigaben lassen sich zwischen den Innen- und Aufienbestattungen 

der Basilika keine Unterschiede feststellen. Insgesamt fanden sich auf dem Graberfeld bisher 15 Manner

graber mit Schwertbeigabe93, davon mindestens zwei mit Schwertern vom Typ H (Grab 425 und 580) 

und mindestens vier mit Schwertern vom Typ X (Grab 341, 375,438,500)94 sowie vier Mannergraber mit

85 J. Hubert, J. Porcher u. W. F. Volbach, Die Kunst der 

Karolinger von Karl dem Grofien bis zum Ausgang des 

9. Jahrhunderts (1969) Abb. 140. - Sakramentar von Metz, 

Einfuhrung F. Mutherich. Codices Selecti 28 (1972) 11; 

30; fol. 2 v.

86 Hubert, Porcher u. Volbach (Anm. 85) Abb. 232.

87 Pouh'k 1963 (Anm. 57) 27.

88 Pouh'k 1959 (Anm. 73) Abb. 17.

89 Pouh'k (Anm. 51) Taf. 50.

50 Pouh'k 1959 (Anm. 73) 37. -Ders. (Anm. 51) 197 Abb. 21

(die Graber mit Beigaben sind durch schwarze Signaturen 

gekennzeichnet).

Pouh'k 1959 (Anm. 73) 37. -2. Klanica, in: GroUmahren, 

Slawenreich zwischen Byzantinern und Franken. Ausstel- 

lungskatalog Mainz (1966) 273.

92 Pouh'k (Anm. 82)Taf. XXV oben.-Ders. (Anm. 51)Taf. 4.

93 Z. Klanica, Mikulcice - Slavic centre of the Great Mora

vian epoch. In: Xme Congr. Int. Sciences prehist. et proto- 

hist. Mexico (1981) 148.

94 Poullk 1963 (Anm. 57) 27. — Klanica (Anm. 91) 273.
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I Schwert # Sporen ▼ groBe Riemenzunge

Abb. 17 Lage der Miinnergraber in der Basilika von Mikulcice (nach Poulik).

Abb. 18 Lage der Graber mit Gold- und Silberschmuck in der Basilika von Mikulcice (nach Poulik).

grofien silbernen, teils vergoldeten Riemenzungen, die zumeist auch mit Sporen ausgestattet waren95. 

Ein Vergleich der vergoldeten silbernen Riemenzunge aus Grab 380 im Mittelschiff der Basilika (Abb. 

16) mit jenen aus den Grabern 240, 390 und 433 des Graberfeldes96 zeigt im Grunde sogar eine hohere 

Qualitat jener Stiicke an, die im Graberfeld gefunden wurden. Auch der Schmuck aus den Frauengrabern 

aufierhalb der Basilika- wie z. B. die goldenen Kugelknopfe und die vergoldete Kaptorga aus Grab 50597 

- steht den Schmuckstiicken aus Frauengrab 318 im Seitenschiff der Basilika in Schonheit und Qualitat 

nicht nach.

Dafi die bei der Basilika bestattete Gemeinschaft insgesamt anders strukturiert, quasi »besser gestellt« 

war als jene, die bei den anderen Kirchen von Mikulcice beerdigt wurden, darf man aus der Tatsache 

erschliefien, dafi bei der Basilika die weitaus grofite Zahl an Mannergrabern mit Schwertbeigabe und mit 

grofien kostbaren Riemenzungen, die wahrscheinlich Rangabzeichen waren, zutage gekommen sind. 

Innerhalb eines umzaunten Gelandes nordostlich des Fiirstenpalastes in der Hauptburg von Mikulcice 

stand Kirche IV (Abb. 20)98. Zwei gestbrte gemauerte Griifte, die vollig ausgeraubt waren, befanden sich

95 Poulik 1963 (Anm. 57) 26.

96 Poulik (Anm. 51) Taf. 47; 48; 49, 1-2. - Benda (Anm. 75) 

Taf. 22-23.

97 Poulik (Anm. 51) Taf. 5; 54,3.-Ders. 1959 (Anm. 73) Taf. 

VIII. — Ders. 1963 (Anm. 57) Taf. XIII.

98 Z. Klanica, Die Ergebnisse der fiinfzehnten Grabungs-

kampagne in Mikulcice (Bez. Hodonln). Prehled vyzkumu 

1968, 45 ff. Taf. 32. — J. Dekan, Wielkie Morawy (1979) 

Taf. 3.

99 J. Poulik, Archeologicke vyzkumy a Velka Morava. Arch. 

Rozhledy 15, 1963, 565 Abb. 186. - Ders. (Anm. 51) 197 

Taf. 59.

574



Abb. 19 Schmuck aus Frauengrab 318 im Seitenschiff der Basilika von Mikulcice (nach Poullk). - 1-3.6-8 Gold, 4-5 Silber. 

M = l:l.

im Innern dieser 11,20m langen Saalkirche mit abgeteilter halbkreisfbrmiger Apsis ". In einer von ihnen 

fanden sich noch Gebeine eines etwa 40jahrigen Mannes 10°.

Uber die Belegungsdauer und den Reichtum des zu Kirche IV gehdrigen Graberfeldes, das uber 100 

Bestattungen umfafite100 101, liegen noch keine detaillierten Angaben vor. Nach Meinung J. Pouliks ent

stand die Kirche zu Beginn der zweiten Halite des 9. Jahrhunderts102. Die Tatsache jedoch, dab Grab 983 

im Siiden der Kirche IV, in dem u.a. bandformige Sporen lagen103, stratigraphisch alter ist als Grab 894 

mit einem gestielten Osenbeschlag104, welches etwa in die Mitte des 9. Jahrhunderts gehort, deutet darauf 

hin, dab die Belegung des Graberfeldes schon im Verlaufe der ersten Halite des 9. Jahrhunderts begonnen 

hat.

Siidlich der Kirche land man 1965 einen Bereich mit auffalliger Mortelkonzentration und einer Ansamm- 

lung relativ reich ausgestatteter Graber105. Man vermutet deshalb hier den Standort einer weiteren Kir

che (Kirche XI), deren Grundrifi allerdings nicht erfafit werden konnte. Fur die Frage, ob sich im Innern 

dieser Kirche Bestattungen befanden, ist dieser Befund also unergiebig.

Das kleine Graberfeld umfafit ungefahr 48 Bestattungen106, die nach Angaben des Ausgrabers schon vor

100 Poullk 1963 (Anm. 57) 27.

1°1 Klanica (Anm. 93) 148.

102 Poullk 1963 (Anm. 57) 27. - Ders. (Anm. 51) 197.

103 Klanica (Anm. 98) 46 Taf. 48,13-18.

104 Klanica (Anm. 98) 46 Taf. 38, 6-7. - Gestielte Osenbe-

schlage sind bisher ausschliefilich aus Grabfunden der auf 

den Horizont von Biskupija folgenden Phase bekannt, 

die durch Sporen mit kurzen stumpfen Stacheln gekenn- 

zeichnet und etwa dem mittleren Drittel des 9.Jhs. 

gleichzusetzen ist. Dies belegten zum Beispiel das mit 

Sporen dieses Typs sowie mit einem Schwert vom Typ 

Petersen H vergesellschaftete Exemplar aus Grab 23 von 

Zavada (D. Bialekova, Slovanske pohrebisko v Zavade. 

Slovenska Arch. 30-1, 1982, 132 Abb. 13-19) und die

Tatsache, dab fast alle Beschlagplatten der Osenbeschlage 

in ihrer Form und der Anzahl ihrer Nieten den schaufel- 

formigen Nietplatten der Sporen mit kurzem, stumpfen 

Stachel gleichen (vgl. u.a. Z. Klanica, Vorgrofimahrische  

Siedlung in Mikulcice und ihre Beziehungen zum Karpa-

tenbecken. Stud. Zvesti AUSAV 16,1968, 121 ff. Abb. 2, 

4-6. - Ders., Prehled vyzkumu 1967, 61 ff. Taf. 19, 18). 

Diesem Horizont wird man selbst das Osenbeschlag aus 

Blatnica zuordnen kbnnen, das zwar noch mit Teilen 

einer spatawarischen Giirtelgarnitur vergesellschaftet ist 

(J. Hampel, Alterthiimer des friihen Mittelalters in 

Ungarn 3 [1905] Taf. 321-322), dessen Ornamentik je

doch am ehesten den Maskendarstellungen auf den Spo

ren mit kurzen stumpfen Stacheln aus grofimahrischen 

Grabern entspricht.

105 2. Klanica, Grabung des Burgwalls in Mikulcice im Jahre 

1965. Prehled vyzkumu 1965, 60. 63. — Ders., Vorbericht 

liber die Grabung des slawischen Burgwalls in Mikulcice 

fur das Jahr 1966. Prehled vyzkumu 1966,47ff. Taf. 26. - 

Ders., Die Ergebnisse der fiinfzehnten Grabungskam- 

pagne in Mikulcice (Bez. Hodonin). Prehled vyzkumu 

1968, 45 f. Taf. 43-44.

106 Klanica 1965 (Anm. 105) 63.
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2.7 2826

Abb. 20 Plan der Kirche IV und ihres Graberfeldes in der Hauptburg von Mikulcice (nach Klanica).
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Abb. 21 Grundrifi von Kirche V in der Hauptburg von Mikulcice (nach Poulik).

800 n. Chr. einsetzten. Die alteste Grablege sei Kindergrab 821 mit einem spatawarischen Pferdekopfbe- 

schlag107, zu den jiingsten zahle dagegen Mannergrab 805 mit Sporen und einem Schwert vom Typ Peter

sen X108.

In der Ostecke der Hauptburg von Mikulcice konnten 1959 die Steinfundamente der sog. Kirche V frei- 

gelegt werden, einer Saalkirche mit abgesetztem Rechteckchor, der sich nach Osten hin leicht ver- 

jiingt109. Im Westteil des Kirchenschiffs befand sich eine gemauerte Steingruft (Abb. 21), die jedoch vol- 

lig ausgeraubt war110. Da zu Kirche V kein Graberfeld gehorte111, kbnnte das Bauwerk die Grabkirche 

einer besonders bedeutenden Personlichkeit gewesen sein.

Im Jahre 1977 stiefi man im Nordostzipfel der Hauptburg auf die sog. Kirche XII, d.h. auf einen Mortel- 

fufiboden, der das Fundament eines Holzbaues iiberlagerte112 und der von 75 umliegenden Grabern 

respektiert wurde113. Wahrend Z. Klanica den alteren Holzbau aufgrund des gegossenen Bronzezierats 

in das 8. Jahrhundert datiert114, setzt er denBeginn des Graberfeldes aufgrund der vergoldeten, getriebe- 

nen Kugelknopfe aus einem Grab in unmittelbarer Nahe des Presbyteriums in die Mitte des 9. Jahrhun- 

dertsI15. Aus der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert stammt ein Kreuz aus Kupferblech, das in einem 

mehrfach geoffneten steinernen Reliquienschrein unter dem Mortelfufiboden der Kirche aufgefunden 

wurde und das mit dem Bildnis eines Heiligen geschmiickt war116. Hinweise auf Bestattungen in der Kir

che sind den Vorberichten bislang nicht zu entnehmen.

1°7 Klanica 1965 (Anm. 105) 63. — Zu den Pferdekopf- 

beschlagen vgl. E. Sz. Garam, Der spatawarenzeitliche 

Fund von Boes und sein Kreis. Arch. f.rt. 108,1981,50 ff. 

Abb. 5, 10.

108 Klanica 1965 (Anm. 1) 63.

10? Poulik (Anm. 51) Abb. 28,5 Taf. 60.

H° M. Kostelnikova, Die Grabung auf dem Burgwalle 

»Valy« bei Mikulcice im Jahre 1959. Prehled vyzkumu 

1959, 99. - Poulik 1963 (Anm. 57) 27.

Hl Poulik 1963 (Anm. 57) 27f.

112 Z. Klanica, Vorbericht liber die Ergebnisse der 25. Gra- 

bungssaison in Mikulcice/Bez. Hodonln. Prehled vyz

kumu 1978, 27 f.

113 Z. Klanica, 27. Grabungssaison in Mikulcice/Bez. Hodo

nln. Prehled vyzkumu 1980, 19f.

114 Z. Klanica, Vorlaufiger Bericht liber die Ergebnisse der 

26. Grabungssaison in Mikulcice/Bez. Hodonln. Prehled 

vyzkumu 1979, 30 f.

115 Klanica (Anm. 114) 30f.

116 Klanica (Anm. 113) 19.
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Abb. 22a Lage der Mannergraber bei der Kirche VI 

von Mikulcice.

Abb. 22b Lage der Frauengraber bei der Kirche VI 

von Mikulcice.

Abb. 22c Lage der Graber von Kindern/Jugendlichen bei der Kirche VI von Mikulcice.
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In den verschiedenen Vorburgen des Burgwalls »Valy« von Mikulcice konnten bisher insgesamt fiinf Kir- 

chengrundrisse nachgewiesen werden.

Auf einer sandigen Anhohe der mit einem Wall117 befestigten Vorburg in der Flur »Tesicke« - nordost- 

lich der Hauptburg - kamen die gemortelten Steinfundamente einer Rundkirche mit zwei gegeniiberlie- 

genden Apsiden zutage118. Die sog. Kirche VI, ein Bau von 16,45 m Lange, zu dessen Innenausstattung 

ein Mortelfufiboden und farbige Fresken gehorten119, war einst von einer Palisade umzaunt, von der sich 

noch Grabenreste im Nordosten und Siidwesten erhalten haben120 121 122.

Das zur Kirche gehorige Graberfeld umfafite 190 Bestattungen, von denen jedoch keine einzige im 

Innern der Rotunde lag. Nach anthropologischer Bestimmung handelte es sich um 45 Manner, 38 

Frauen, 13 Jugendliche und 84 Kinder sowie 10 Erwachsene, deren Geschlecht nicht zu ermitteln war 

(Abb. 22a-c). Das Graberfeld lehnt sich dicht an die Kirche an, deren Fundamente jedoch kein Grab 

iiberschneiden. Demnach mufi dieser Begrabnisplatz erst nach Errichtung der Kirche angelegt worden

• 122

sein .

Im Gegensatz zu den Graberfeldern innerhalb der Hauptburg enthielt dieses - bis auf das mit einer Eisen- 

axt ausgestattete Grab 151 - keine Waffen (Abb. 23). Immerhin trugen insgesamt 23 Manner, Jugendliche 

oder Kinder Sporen, also insgesamt 12%. Deutlich geringer ist die Zahl der Graber mit goldenem, ver- 

goldetem oder silbernem Schmuck. Nur fiinf Graber (4 Frauen, 1 Kind) weisen goldenen, neun Graber 

(vorwiegend von Jugendlichen und Kindern) vergoldeten und sieben Graber silbernen Zierat auf (Abb. 

24). 126 Graber, also 66%, waren beigabenlos.

J. Poulik datiert die Kirche und die Belegungszeit des Graberfeldes, das uber Siedlungsgruben mit Kera- 

mik aus vorgrofimahrischer Zeit liegt, in die Jahre von 825 bis 925 n. Chr.123. Er verweist dabei vor allem 

auf Grab 50 mit den vergoldeten massiven Bronzesporen mit stumpfen Stacheln, die ebenso wie die Rie- 

menzunge und der Riemenschieber mit Blattornamenten in Kerbschnittechnik verziert sind124. Zwar 

sind die mit Kerbschnittornamenten verzierten Bronzesporen und entsprechende Garnituren, die auch 

in Grab 100 enthalten sind125, noch vor die Mitte des 9. Jahrhunderts zu datieren (s. S. 813 f.), doch fehlen 

Verbindungsglieder zur Spatphase des Horizonts Biskupija, die z.B. auf dem Graberfeld bei der Kirche 

II von Mikulcice durchaus vorhanden sind, so dafi Kirche VI etwas spater als Kirche II und die Basilika, 

d. h. friihestens in den 40 er Jahren des 9. Jahrhunderts erbaut worden sein kann. Der Versuch von Z. Kla- 

nica, die Graber 70 und 100/VI wegen vermeintlicher Beziehungen der Giirtelschnallen und Sporen zu 

westlichen Funden in die zweite Halfte des 8. Jahrhunderts zu datieren126, kann nicht iiberzeugen, well 

beide Graber Sporen mit kurzen stumpfen Stacheln besitzen,die sowohl im Westen127 als auch in Grofi- 

mahren erst nach dem Ende des Horizonts Biskupija, d.h. etwa zu Beginn des zweiten Drittels des 

9. Jahrhunderts, auftreten.

Etwa 600 m nordwestlich der befestigten Vorburg von Mikulcice grub man 1961 die Fundamente der 

Kirche VII und ein kleines zugehoriges Graberfeld aus128. Die Rundkirche von 7m Durchmesser besitzt 

ein gemorteltes Sandsteinfundament, eine trapezformig vorspringende Apsis im Osten und eine aus vier 

Holzpfosten bestehende Portikus im Siiden (Abb. 25)129.

Von den sechzehn Grabern, die allesamt aufierhalb der Kirche liegen, sind nur drei mit nennenswerten 

Beigaben ausgestattet. Aus dem an der Siidwand der Apsis gelegenen Grab 16 stammt ein granulierter sil- 

berner Kugelknopf 13°. In den Mannergrabern 1 und 10 lagen eiserne Sporen mit dreinietigen rechtecki-

117 Klanica (Anm. 12) 27.

118 J. Poulik, Dve velkomoravske rotundy v Mikulciclch 

(1963) 1 Iff. Abb. 6.

119 Poulik (Anm. 118) 199ff.

17° Poulik (Anm. 118) 202 Abb. 14.

121 Poulik (Anm. 118) 174 ff.

122 Poulik (Anm. 118)203.

123 Poulik (Anm. 118) 203.

!24 Poulik (Anm. 118)204 Abb. 16Taf. 16,1.

125 Poulik (Anm. 118) Taf. 20, 5-6.

126 Klanica 1968 (Anm. 104) 122.

127 Vgl. dazu die horizontalstratigraphischen Befunde auf 

dem Graberfeld von Weismain (Schwarz [Anm. 50] Abb. 

54).

128 J. Poulik, Bericht liber die Ergebnisse der archaologi- 

schen Grabung auf dem Burgwalle Valy bei Mikulcice fur 

das Jahr 1961. Prehled vyzkumu 1961,81 f.-Ders. (Anm. 

118) 76 ff. Abb. 41. - Ders. (Anm. 51) 109 ff. Taf. 68.

129 F. Oswald. L. Schaefer u. H. R. Sennhauser, Vorromani- 

sche Kirchenbauten (1966) 218.

130 Poulik (Anm. 118) Abb. 45.
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▼ groBe RiemenzungeSporen ■ Axt

Abb. 23 Mikulcice, Kirche VI. - Graber mit Sporen: Grab 29, 32, 43, 50, 51, 56, 59, 64, 70, 85, 89, 100, 105, 114, 121, 122, 144, 

150, 157, 165, 177, 179 und 185. - Grab mit Axtbeigabe: Grab 151. - Grab mit kostbarer Riemenzunge: Grab 50.
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Gold £ Vergoldung + Silber

Abb. 24 Mikulcice, Kirche VI. - Graber mit Goldschmuck: Grab 6, 126, 152, 160 und 183. - Graber mil vergoldetem Schmuck: 

Grab 42, 43, 50, 70, 77, 94, 118, 178 und 190. - Graber mit silbernem Schmuck: Grab 51, 70, 100, 160, 161, 179 und 183.
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Abb. 25 Plan des Graberleldes bei Kirche VII von Mikulcice (nach Poulik).

gen Flatten, die wegen ihrer leicht konischen Stachel mit stumpfen Spitzen131 in die zweite Halfte des 

9. Jahrhunderts zu datieren sind. Auch der Ausgraber setzt das kleine Graberfeld generell in die Zeit nach 

850 n. Chr.132. Der Mangel an Goldschmuck und an Waffenbeigaben ist kein Beweis fur die »Armut« des 

hier bestatteten Personenkreises, sondern wohl eine Folge der im Laufe des 9. Jahrhunderts stark 

zuriickgehenden Beigabensitte.

Die gemortelten Bruchsteinfundamente einer Saalkirche mit Rechteckchor von 10,30m Lange und 

6,70 m Breite - der sog. Kirche VIII - konnten in der nordlichen Vorburg von Mikulcice in der Flur 

»Stepnice« freigelegt werden133. Bei dieser Kirche, in deren Innern keine Bestattungen nachgewiesen 

wurden, lagen 26 Graber mit armlichen Beigaben, die von J. Poulik aufgrund der bronzenen Ohrringe 

sowie der vergoldeten Kugelknopfe allgemein in grofimahrische Zeit datiert werden134.

Die Fundamente der Rundkirche IX liegen auf der von Nebenarmen der March umflossenen Anhohe 

»Kostelisko« siidwestlich der Hauptburg von Mikulcice135. Dieser Zentralbau von 9,5m Durchmesser 

besitzt 2,8 m dicke Mauern, in die vier halbkreisformige Apsiden einbeschrieben sind (Abb. 26)136.

Bei der Ausgrabung zeichneten sich drei ubereinanderliegende Bauphasen ab. Uber dem Griindungsbau 

aus grofimahrischer Zeit liegt eine romanische und dariiber noch eine Kirche des 14. Jahrhunderts137. Die 

gestorte beigabenlose Zentralbestattung in der Rotunde durchstofit zwei Fufiboden138 und kann deshalb 

nicht aus grofimahrischer Zeit stammen.

131 Poulik (Anm. 118) Abb. 43-44.

132 Poulik (Anm. 118) 86. 206.

133 J. Poulik, Mikulcice (1975) 75 Abb. 28,8. Tai. 69.

134 Poulik (Anm. 128) 82.

135 Poulik (Anm. 133) 1131. 198 Abb. 28,9 Taf. 70.-J. Stelcl

u. J. Tejkal, Ein petrographischer Beitrag zur archaologi-

schen Erforschung der grofimahrischen Burgwallstadt

Mikulcice. Arch. Rozhledy 19, 1977, 5411. Abb. 29.

136 J. Poulik, Bericht liber die Ergebnisse der archaologi- 

schen Grabung auf dem Burgwall Valy bei Mikulcice im 

Jahre 1962. Prehled vyzkumu 1962, 581.

137 Poulik (Anm. 128)8111.

138 Poulik (Anm. 136) 59.
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Abb. 26 GrundriE der Kirche IX von Mikulcice (nach 

Stelcl und Tejkal). Gestrichelt: hochmittelalterliche (?) 

Zentralbestattung.

Abb. 27 Grundrifi der Kirche X von Mikulcice 

(nach Stelcl und Tejkal).

Um die alteste Kirche herum wurden 144 Graber angelegt, in denen u. a. fiinf Axte, neun Gefafie, Sporen, 

Eimer und Kugelknbpfe, jedoch keine Schwerter enthalten waren13 . Den publizierten glasernen Kugel- 

knopfen und den Sporen zufolge, welche schaufelformige Flatten mit zwei oder drei Nieten und z.T. 

konische Stachel mit stumpfen Spitzen besitzen139 140 141, stammen diese Graber aus der zweiten Halfte des 9. 

und dem fruhen 10. Jahrhundert.

Noch nicht hinreichend publiziert sind die Ausgrabungsbefunde von Kirche X, die im Siedlungsgelande 

westlich der befestigten Vorburg von Mikulcice freigelegt werden konnte. Es handelt sich um einen 

12,90 m langen Saalbau mit Westempore und eingezogenem Rechteckchor, dessen Aufienwande mit paa- 

rigen Streben versehen sind (Abb. 27),41. Die Kirche und die sieben Graber, die in ihrer Nahe aufgefun- 

den wurden, datiert J. Poulik in das 9. Jahrhundert142.

Diese Ubersicht liber die Kirchen und Graberfelder in Mikulcice zeigt deutlich, dafi Bestattungen nur im 

Innern solcher Kirchen vorgenommen wurden, die in der Hauptburg selbst standen.

Eine grofiere Anzahl von Kirchen der grofimahrischen Zeit liegt im naheren Umkreis von Stare Mesto 

im mittleren Marchtai nordlich von Mikulcice.

Auf einer flachen und - entgegen der vom Ausgraber vertretenen Meinung - wohl unbefestigten143 

Anhohe am rechten Ufer der March wurde in den spaten 40er und fruhen 50er Jahren in der Flur »Na 

Valach« bei Stare Mesto eine ca. 0,5 ha grofie Flache ausgegraben144. Auf der hbchsten Stelle dieser nur 

10m hohen Bodenerhebung stieft man dabei auf die ausgebrochenen Steinfundamente einer Kirche und 

auf ein zugehbriges, in weiten Bereichen schon zerstortes Graberfeld, von dem man zunachst 1479145, 

sparer zusatzlich noch einmal 155 Bestattungen erfassen konnte146. Die 12,75m lange Saalkirche mit ein- 

gezogener gestelzter Halbkreisapsis bestand aus verputztem Bruchsteinmauerwerk und besafi einen 

Mortelestrich (Abb. 28)147.

Mit ihrer westlichen Abschlufiwand und mit der Siidwand iiberschneidet diese Kirche die Graber 82/49,

139 Poulik (Anm. 136) 59.

140 Poulik (Anm. 136) Taf. 27. - Ders. (Anm. 128) Taf. 34.

141 Poulik (Anm. 133) 117ff. 190.197 Abb. 28,10Taf. 71-72;

75. - Oswald, Schaefer u. Sennhauser (Anm. 129) 218. - 

Stelcl u. Tejkal (Anm. 135) 54 ff. Abb. 31.

142 Poulik (Anm. 133) 118f.

143 Nach freundlicher Mitteilung von Herrn K. Weidemann,

Mainz, der das Gelande besichtigte, konnte es sich u.U.

um einen neuzeitlichen Damm handeln (vgl. V. Hruby, 

Stare Mesto, velkomoravsky Velehrad [1965] 406. 424).

144 V. Hruby, Stare Mesto, velkomoravske pohrebiste »Na 

Valach« (1955).

145 Hruby (Anm. 144) 371 ff.

146 V. Hochmanova-Vavrova, Velkomoravske pohrebiste ve 

Starem Meste »Na Valach«. Casopis Brno 47,1962,201 ff.

147 Hruby (Anm. 144) 356f.
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Abb. 28 Grundrifi der Kirche von Stare Mesto - Na Valach (nach Hruby, 1949).

114/49, 134/49 und 366/49148. V. Hruby zog daraus den Schlufi, dafi dieser Kirchenbau in ein bereits 

bestehendes Graberfeld hineingesetzt worden sei149. Daraus, dafi sich die Grabuberschneidungen auf 

den Westteil des Kirchenschiffs beschranken und nicht in dem viel dichter von Grabern umringten Ost- 

teil der Kirche nachzuweisen sind, und dafi sich die Mauerfundamente im westlichen Drittel des Schiffs 

deutlich verbreitern (Abb. 28)150, darf man jedoch schliefien, dafi hier entweder ein Vorgangerbau 

bestanden hat oder eine zunachst recht kleine Saalkirche nach Westen hin vergrofiert worden ist. Die 

zwei im Kirchenschiff liegenden, vollig beigabenlosen Graber 81/49 und 131/49151 kbnnen daher 

ursprtinglich Aufienbestattungen gewesen und erst durch den Neu- oder Erweiterungsbau der Kirche in 

das Kirchenschiff einbezogen worden sein. Jedenfalls wird man beide Graber nicht zu den sicheren »Kir- 

chenbestattungen« zahlen durfen.

Im Gegensatz zu den meisten Kirchen in Mikulcice scheint die Kirche von Stare Mesto nicht als Eigen- 

kirche einer kleinen privilegierten Oberschicht erbaut worden zu sein. Diese Annahme beruht auf der 

ganz anderen Verteilung der reich ausgestatteten Graber im Graberfeld. Mannergraber mit Schwertern 

und Sporen (Abb. 29) sowie Graber mit goldenem, vergoldetem oder silbernem Schmuck (Abb. 30) lie

gen zwar im naheren und weiteren Umkreis der Steinkirche, konzentrieren sich aber keineswegs auf den 

schmalen Gelandestreifen entlang der Kirchenwande. Diese Zone scheint in Stare Mesto-Na Valach vor- 

wiegend fur die Bestattung von Kindern und Jugendlichen genutzt worden zu sein (Abb. 31 c). Die 

besonders grofien und reich mit Beigaben versehenen Kammergraber liegen allesamt in grofierer Entfer- 

nung nbrdlich der Kirche.

Die von V. Hruby vorgeschlagenen Datierungen beruhen auf den Pramissen, dafi das Graberfeld schon 

im ersten Drittel des 9. Jahrhunderts eingesetzt habe, die Kirche jedoch erst im Zuge der Mission des 

Kyrill und Method —also im dritten Viertel des 9. Jahrhunderts erbaut und schon zu Beginn des 10. Jahr

hunderts zerstort worden sei152. Da die Mbrtelreste in den Grabfiillungen bei der Kirche nach Uberzeu- 

gung Hrubys von der zerstorten Kirche stammen153, datiert er die meisten Funde in das 10. Jahrhundert 

und folgert aus der grofien Zahl von Grabern mit Mortelresten in der Einfiillung, dafi man bei der Kirche 

noch lange Zeit nach deren Zerstdrung die Toten begraben habe154. Angesichts der ebenso berechtigten

148 V. Hruby, Objev kostela z 9. stoleti na pohrebisti ve Sta- 

rem Meste. Arch. Rozhledy 1, 1949, 109ff. Abb. 49. - 

Ders. (Anna. 144) 357.

149 Hruby (Anm. 144) 356 ff.

150 Hruby (Anm. 148) Abb. 49.

151 Hruby (Anm. 144) 357. 359.

152 Hruby (Anm. 144) 357.

153 Hruby (Anm. 144) 357f.

154 Hruby (Anm. 144) 358.
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Annahme, daB die Mortelstucke auch von einer Renovierung des Bauwerks oder von der Aufmauerung 

ursprunglich holzerner Kirchenwande stammen konnten, halte ich diese Datierungsvorschlage  V. Hrubys 

jedoch fiir nicht ganz iiberzeugend.

Konkrete Anhaltspunkte fiir den Zeitpunkt, in dem die Kirche erbaut, bzw. erneuert oder erweitert 

wurde, bieten lediglich Grab 366/49 unter der Siidwand der Kirche, in dem u. a. tauschierte Eisensporen 

mit zweinietigen Plattchen und stumpfen kurzen Stacheln lagen155, und Grab 134/49, das von der West

wand der Kirche iiberschnitten wird und zwei vergoldete Kugelknopfe mit Palmettenverzierung ent- 

hielt156. Die Sporen aus Grab 366/49, die zwei zugehorigen Riemenzungen und Riemenschieber (Abb. 

32) sind von einer Machart, die in Grabinventaren der Spatphase des Horizonts Biskupija-Crkvina noch 

nicht vorkommt, sondern erstmals in der daran anschliefienden Periode157. Sie konnen deshalb ebenso 

wie die in die gleiche Zeit gehdrigen sechsnietigen Sporen mit kurzem stumpfen Stachel aus den Grabern 

266/49 und 224/51158 friihestens in das beginnende zweite Drittel des 9. Jahrhunderts datiert werden, 

denn spatestawarische Funde - wie sie z. B. in Mikulcice vorhanden sind — und Sporen mit spitzen Sta

cheln des Horizonts Biskupija fehlen in Stare Mesto-Na Valach.

Die mit grofien Palmetten verzierten Kugelknopfe aus Grab 134/49 unter der Westwand der Kirche 

(Abb. 33), die den terminus post quern fiir den Neu- oder Erweiterungsbau angeben, stehen einer etwas 

spateren Datierung nicht im Wege, da solche Knopfe weit bis in das 10. Jahrhundert hinein gebrauchlich 

blieben. Dies bezeugt z.B. das in dem ungarischen Grab von Heves aus dem spaten 9./friihen 10. Jahr

hundert aufgefundene Exemplar159 ebenso wie der Kugelknopf aus Grab 75 von Breclav-Pohansko, der 

sogar mit einem silbernen S-Schleifenring160 vergesellschaftet war.

Eine Belegung des Graberfeldes bis in das ausgehende 9. und beginnende 10. Jahrhundert hinein bewei- 

sen die mit ungarischer Pflanzenornamentik verzierte grofie Riemenzunge aus Grab 96/AZ161, das mit 

einer Tannenzweigtauschierung verzierte Sporenpaar mit konischen stumpfen Stacheln aus Grab 185/ 

49162, dessen Ornamentik jener der ungarischen Steigbiigel von Karos entspricht163, und Grab 190/50, 

das aufier einem Schwert vom Typ Petersen X mit sehr breiter Parierstange auch Sporen mit sehr langen 

konischen Stacheln enthielt164.

Ausgrabungen in der unmittelbar uber dem rechten Ufer der March siidostlich von Stare Mesto auf der 

Flur »Na Dedine« gelegenen Michaelskirche - einer Saalkirche mit Rechteckchor aus dem 13. Jahrhun

dert - brachten die Fundamente einer Rundkirche mit Ostapsis sowie 81 Korpergraber zutage165. Auf- 

grund von vier Grabern beim Fundament der Rotunde, die Eisenmesser und eine Eisenschnalle enthiel- 

ten, setzte V. Hruby die Kirche in das 9. Jahrhundert166. Diese recht untypischen Beigaben sind m.E. 

jedoch keine ausreichenden Belege fiir eine Entstehung in groBmahrischer Zeit, so dafi dieser Befund aus 

der Untersuchung ausgeklammert werden kann.

In der Flur »Na Spitalkach« von Stare Mesto - uber dem Nordufer der March etwa 2 km sudlich der 

Kirche von »Na Valach« gelegen - wurde 1949 eine Kirche mit zugehdrigem kleinen Graberfeld ange- 

schnitten, das 42 Graber umfaBte167. Obwohl die Halfte der Fachwerkkirche mit gemortelten Steinfun-

155 Hruby (Anm. 144) 467 Abb. 33,6; 34,13; 35,3. - B. 

Vaclova, Nejstarsi horizont ostruh s plotenkami. Casopis 

Brno 57, 1972, 175ff. Abb. 1, 3-4.

156 Hruby (Anm. 144) 438 Taf. 60, 6-7.

157 Der ausgepragte Mittelgrat bei Riemenzunge und Rie

menschieber aus Grab 366/49 von Stare Mesto findet sich 

auch bei den Sporengarnituren aus Grab 15 von Pott-

schach (H. Friesinger, Studien zur Archaologie der Sla-

wen in Niederosterreich II. Mitt. Prahist. Komm. Wien 

17-18, 1975-77, Taf. 5) und aus Grab 60 von Grafendo-

brach (B.-U. Abels, Ausgrabungen und Funde in Ober-

franken 1,1977-78, 190 f. Abb. 24,10 -11. - U. von Free-

den, Das friihmittelalterliche Graberfeld von Grafendo-

brach in Oberfranken. Ber. RGK 64, 1983, 457ff. Abb.

22; 37, 2-6). Die zu diesen Grabern gehorigen Sporen

besitzen den typologisch jiingeren Stachel mit hoher

Basis und stumpfer, kurzer Spitze.

158 Hruby (Anm. 144) 452ff. 525 Taf. 62,8; 63; 81, 1-2.

159 V. Pataki, A Hevesi honfoglalaskori noi slrlelet. Folia 

Arch. I-II, 1939, 200ff. Abb. 1.

160 F. Kalousek, Breclav-Pohansko I (1971) Abb. 75.

161 Hruby (Anm. 144) Taf. 28.

162 Hruby (Anm. 144) 443 Abb. 31,6.

163 N. Fettich, Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn 

(1937) Taf. 133, 1-2.

164 Hruby (Anm. 144) Taf. 72.

165 V. Hruby, Kostel Sv. Michala ve Starem Meste. Casopis 

Brno 52, 1967, 47ff. - Hruby (Anm. 143) 409. 425f. Bei- 

lage C.

166 Hruby (Anm. 165) 74.

167 J. Poulik, Nalez kostela z doby rise Velkomoravske v trati 

»Spitalky« ve Starem Meste. Pamatky Arch. 46, 1955, 

307ff. Zur Lage der Kirche vgl. auch Hruby (Anm. 143) 

95 ff. Abb. 42 Beilage C.
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Abb. 31a Lage der Man- 

nergraber bei der Kirche von 

Stare Mesto - Na Valach.

Abb. 31b Lage der Frauen- 

graber bei der Kirche von 

Stare Mesto-Na Valach.

Abb. 31c Lage der Graber 

von Kindern/Jugendlichen 

bei der Kirche von Stare 

Mesto - Na Valach.



Abb. 32 Sporengarnitur aus Mannergrab 366/49 unter der Siidwand der Kirche von Stare Mesto-Na Valach (nach Hruby und 

Vaclova). - M = 1:1.

Abb. 33 Vergoldete Kugelknopfe aus Grab 134/49 unter der Westwand der Kirche von Stare Mesto-Na Valach (nach Hruby). 

M = 5:4.

damenten der Lange nach vom Bagger zerstort worden ist, lafit sich ihr Grundrils noch rekonstruieren. 

Es handelte sich um eine rund 18m lange dreischiffige Anlage mit halbrunder Apsis und einem quadra- 

tischen Narthex im Westen, dessen drei Seiten jeweils in der Mitte einen breiten Eingang besafien. Die 

Kirche war einst mit einer rechteckigen Mauer eingefriedet.

Auf dem veroffentlichten Gesamtplan sind von den 42 erfaBten Grabern leider nur 35 eingezeichnet. Mit 

Ausnahme eines Mannergrabes im Nordosten der Apsis lagen die Bestattungen allesamt um den Narthex 

herum, in dem ebenfalls mehrere Graber aufgefunden wurden. Es handelte sich insgesamt um 12 Man

ner, 13 Frauen und 11 Kinder (Abb. 34a-c). Nur eine kleine Gruppe von vier Frauen, zwei Mannernund 

drei Kindern/Jugendlichen ist im Innern des Narthex beigesetzt worden.
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Abb. 34a Lage der Mannergraber bei der 

Kirche von Stare Mesto-Spitalky.

Abb. 34 b Lage der Frauengraber bei der 

Kirche von Stare Mesto-Spitalky.

Abb. 34c Lage der Graber von Kindern/ 

Jugendlichen bei der Kirche von Stare Mesto- 

Spitalky.
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Abb. 35 Stare Mesto-Spitalky. —Graber mit Goldschmuck: Grab2,13a, 15,18 und24.-Grabermit vergoldetemSchmuck: Grab 

2, 6 und 15. - Graber mit Silberschmuck: Grab 1, 2, 6, 10, 15, 16, 25, 33 und 37.

Abb 36 Stare Mesto-Spitalky. - Graber mit Axtbeigabe: Grab 18,20 und 26. - Graber mit Sporen: Grab 10,12,13b, 14,18 und 

20.

591



Der Anteil reich ausgestatteter Graber ist in Stare Mesto-Spitalky auffallig hoch. Fiinf Graber enthielten 

Goldschmuck, neun Graber Silberschmuck (Abb. 35), und in sechs Grabern lagen Sporen (Abb. 36). 

Wahrend Graber mit Gold- und Silberschmuck sowie mit Sporen sowohl innerhalb wie aufierhalb des 

Narthex begegnen, finden sich Mannergraber mit Axten bzw. mit Axten und Sporen (Abb. 36) ebenso 

wie beigabenarme und beigabenlose Graber nur auf dem Friedhof vor der Kirche.

Nach Ansicht des Ausgrabers wurde die Kirche erst nach Ankunft der byzantinischen Missionare Kyrill 

und Method errichtet168. Die Bestattungen bei der Kirche horten den Darlegungen Pouliks zufolge erst 

gegen Ende des letzten Drittels des 10. Jahrhunderts auf169. Dafi die Kirche in Spitalky jedoch schon 

etwas friiher erbaut wurde, deuten die Sporen aus Grab 10 vor der Westwand des Narthex an170. Sie besit- 

zen noch einen kurzen Stachel mit stumpfer Spitze und sind alter als die in das spate 9. und friihe 10. Jahr- 

hundert zu datierenden Sporen aus den Grabern 14 und 18 mit ihren langen, konischen, stumpfen Sta- 

cheln171. Die Kirche mufi demnach schon im Verlaufe des zweiten Drittels des 9. Jahrhunderts gegrundet 

worden sein. Wegen der beigabenarmen und beigabenlosen Graber lafit sich das Belegungsende nicht 

prazise fassen, doch deutet m. E. nichts darauf hin, dafi der Friedhof noch bis in die zweite Halfte des 

10. Jahrhunderts hinein genutzt worden ware.

Bei den in Stare Mesto-Spitalky beerdigten Personen kann es sich nur um die Bewohner eines kleinen 

Herrenhofes handeln, der wohl in unmittelbarer Nahe der Kirche gelegen hat. Die These Hrubys, dafi 

Kirche und Graberfeld von Spitalky noch innerhalb eines riesigen Halbkreiswalles lagen, der Stare Mesto 

angeblich umzog172, bleibt solange zweifelhaft, wie datierte Befunde dieser Anlage nicht vorgelegt sind. 

Am linken Ufer der March erhebt sich in Uherske Hradiste-Sady ein unbefestigter Bergriicken ca. 

30 m uber das Tai der Olsava, die nur ein wenig weiter siidlich in die March einmundet173. In den Jahren 

1958-1963 wurde auf diesem Berg ein grower Siedlungskomplex mit zugehbriger Kirche und einem 

umfangreichen Graberfeld ausgegraben174. Kirche und Graberfeld liegen in der Mitte zwischen einer 

Handwerkersiedlung aus 12 Blockhausern im Norden und einem grofien zweischiffigen Fachwerkbau 

von 36m Lange im Siiden (Abb. 37)175. Die aus gemortelten Bruchsteinen erbaute dreischiffige kreuzfdr- 

mige Basilika mit eingezogenem Rechteckchor besitzt einen rechteckigen Narthex mit Westapsis und 

einen Anbau am nbrdlichen Querarm, der als Sakristei gedient haben mag176, wegen der grofien Gruft 

fur eine dort bestattete Dame jedoch als Mausoleum gedeutet wird (Abb. 38)177. Narthex und Anbau 

sind jiinger als die dreischiffige Kirchel7S.

Von den zahlreichen Grabern in Uherske Hradiste-Sady weist V. Hruby 87 der grofimahrischen Zeit zu, 

im Gegensatz zu 872 Grabern des 11.-13. Jahrhunderts, die durch S-Schleifenringe und Miinzen datiert 

sind und die z.T. die alteren Graber uberschneiden179. Eine ausftihrliche Publikation des Graberfeldes 

steht noch aus, so dafi es nicht moglich ist, die Datierungen Hrubys zu iiberpriifen. Immerhin ist der 

Langsax aus Mannergrab 119 bei der Kirche180 ein wichtiges Indiz dafiir, dafi die Belegung des Friedho- 

fes spatestens im Laufe des ersten Drittels des 9. Jahrhunderts einsetzte, denn die Beigabe von Langsaxen 

endet mit Grabern des auslaufenden Horizonts Biskupija181. Den bisher verbffentlichten Vorberichten 

ist leider nicht zu entnehmen, ob die Graber im Mittelschiff und im Narthex der Kirche (Abb. 37)182 mit 

datierbaren Beigaben versehen waren und daher mit Sicherheit in grofimahrische Zeit zu verweisen sind. 

Unsicher bleibt auch die Zeitstellung des leeren beraubten Grabes in der Sudwand der Ostapsis, das V. 

Hruby fur die Grablege des Hl. Bischofs Method halt183. Wegen der zur Zeit noch nicht iiberprufbaren

168 Poulik (Anm. 167) 340f£.

169 Poulik (Anm. 167) 340££.

170 Kavanova (Anm. 70) Taf. 14,3.

171 Poulik (Anm. 167) Abb. 22, 3-4; 25, 2-3.

172 Hruby (Anm. 143) 449 Beilage C.

173 Hruby (Anm. 143) 413 f. 428 ff. - H. Preidel, Das groB- 

mahrische Reich im Spiegel der Bodenfunde (1968) 34 ff. 

Abb. 8. - V. Hruby, Uherske Hradiste - Sady stredisko 

velkomoravske kultury a moci (1975) 2.

174 Hruby (Anm. 173)4.

175 Hruby (Anm. 173) 4 Abb. II.

176 Oswald, Schaefer u. Sennhauser (Anm. 129) 289.

177 Hruby (Anm. 143) 429. - Preidel (Anm. 173) 34.

178 Preidel (Anm. 173) 34.

179 Hruby (Anm. 173) 8.

180 Hruby (Anm. 173) 7 Abb. links oben.

181 Vgl. Grab 55 von Stara Kourim (M. Solle, Stara Kourim 

[1966] 260 Abb. Ila).

182 Preidel (Anm. 173) Abb. 9. - Hruby (Anm. 173) Abb. II.

183 V. Hruby, Hrob svateho Metodeje v Uherskem Hradisti- 

Sadech? (Grab des heiligen Methodius in Uherske Hradi

ste-Sady?). Slovenska Arch. 18-1, 1970, 95f. Abb. 1.
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Abb. 37 Siedlung, Kirche und Graberfeld von Uherske Hradiste-Sady (nach Hruby).

Befunde mull Uherske Hradiste-Sady vorlaufig aus der Diskussion um die »Kirchenbestattungen« 

Grofimahrens ausgeklammert bleiben.

Gegen die These V. Hrubys, dafi sich in Uherske Hradiste-Sady ein Bischofssitz mit einem Kloster 

befunden habe, sprechen u. a. Mannergraber mit Axten, Sporen und Eimern sowie die bei der Kirche 

angelegten Frauengraber mit goldenem und silbernem Ohrschmuck184. Der Wohlstand, der sich in sol- 

chen Grabbeigaben, aber auch in den sechs grofien Grabkammern spiegelt, ist vielmehr ein Hinweis dar- 

auf, dab es sich bei dem unbefestigten Siedlungskomplex um einen Herrenhof mit Kirche und Graberfeld 

gehandelt hat. Auch die Grofie der Kirche ist mit 23 m Lange - etwa im Vergleich zur 35 m langen Basilika 

von Mikulcice — nicht so auEergewohnlich, um eine Deutung als »Metropolitankirche«185 rechtfertigen 

zu konnen.

Auf einer unbefestigten spornartigen Anhohe von 30 m Hohe uber einem Bachtal sudostlich von Modra 

bei Velehrad, Bez. Uherske Hradiste, untersuchte man in denjahren 1953-54 bei einer Nachgrabung die 

Fundamente einer bereits seit 1911 bekannten Saalkirche mit eingezogenem Rechteckchor sowie das 

zugehdrige Graberfeld186. Spuren von Grabern kamen im Innern der Kirche, die einen Mortelfufiboden 

besessen hatte und mit mehrfarbigen Wandmalereien ausgestattet gewesen war, nicht zutage. Ob die vier 

quadratischen Stiitzen im Kirchenschiff und der T-formige Graben fur eine »Presbyteriumsvorwand«187 

ursprunglich zur Kirche gehorten, ist umstritten188.

184 Hruby (Anm. 173) 6.

185 Hruby (Anm. 173) 16.

186 V. Hruby, V. Hochmanovau. J. Pavelcik, Kostelapohre-

biste z doby velkomoravske na Modre u Velehradu (Die

grofimahrische Kirche und Begrabnisstatte in Modra bei

Velehrad (Mahren). Casopis Brno 40, 1955, 118ff. - 

Hruby (Anm. 143) 112.

187 J. Cibulka, Velkomoravsky kostel v Modre u Velehradu 

(1958) 301 ff.

188 Oswald, Schaefer u. Sennhauser (Anm. 129) 222. - V.
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Abb. 38 Grundrifi der Kirche von Uherske Hradiste-Sady (nach Hruby).

Das kleine Griiberfeld, das nur aus 37 Bestattungen bestand, umschliefit die Kirche an drei Seiten. Soweit 

nachweisbar, waren au£ ihm dreizehn Manner, zehn Frauen (ein Erwachsener unbestimmbaren 

Geschlechts) und zehn Kinder/Jugendliche bestattet (Abb. 39a-c). Alle Frauengraber liegen im Siiden 

der Kirche, wo sich auch fast alle Graber mit nennenswerten Beigaben befinden: zwei Frauengraber und 

ein Mannergrab mit vergoldetem Schmuck, zwei Frauen- und ein Kindergrab mit silbernem Zierat (Abb. 

40) sowie drei Mannergraber mit Sporen (Abb. 41). Wertvolle Schmuckstucke aus echtem Gold fehlen 

in diesen Grabern ebenso wie Waffenbeigaben jeglicher Art.

V. Hruby setzt den Beginn des Graberfeldes nach dem Bau der Kirche in das erste Drittel des 9. Jahrhun- 

derts an und datiert das Belegungsende im Hinblick auf die Ohrringe mit traubenformigen Anhangern 

und S-Schleifenverschlufi aus Grab 7 in die erste Halfte des 10. Jahrhunderts189. Die alteste Bestattung 

ist zweifellos Mannergrab 22, das u.a. noch eine vergoldete Riemenzunge mit Eckfortsatzen aus der 

spatesten Phase der Spiitawarenzeit und eine kurzovale Riemenzunge mit vegetabilischen Kerbschnittor- 

namenten enthalt190. Dall dieses Grab dennoch nicht mehr in das Ende des Horizonts Biskupija, sondern 

ebenso wie Grab 380 aus der Basilika III von Mikulcice mit einer ahnlichen Riemenzunge (Abb. 16) erst

Richter, Die Anfange der grollmahrischen Architektur. 

In: Magna Moravia (1965) 147ff.

189 Hruby, Hochmanova u. Pavelcik (Anm. 186) 121.

190 Hruby, Hochmanova u. Pavelcik (Anm. 186) Taf. XXIV,

7. - Cibulka (Anm. 187) 328 Taf. 18,1.19. - K. Benda, 

Pozdne avarske nakoncl z hrobu 22 v Modre u Velehradu 

(Eine spatawarische Riemenzunge aus dem 22. Grab des 

Graberfeldes von Modra bei Velehrad). Pamatky Arch. 

53-2,1962, 339 ff. Abb. 1-2.-T. Capelle, Karolingischer 

Schmuck in der Tschechoslowakei. Slovenska Arch. 16, 

1968, 231ff. Abb. 2,1.
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in den Beginn der anschliefienden Phase, also den Anfang des zweiten Drittels des 9. Jahrhunderts zu 

stellen ist, beweisen die beiden Eisensporen des Grabes, die schaufelformige Platten mit drei Nieten und 

kurze stumpfe Stachel besitzen191. Dagegen bestatigen die Eisensporen aus Grab 17 mit ihren langen 

stumpfen Stacheln192, dafi die Belegung des Graberfeldes im spaten 9. oder frtihen 10. Jahrhundert 

endete.

Die Kirche von Modra war Begrabnisplatz ftir eine kleine Gemeinschaft - vermutlich Bewohner eines 

Holes - die weder zu iiberragendem Wohlstand gelangt war, noch das Recht besafi, sich innerhalb der 

Friedhofskirche bestatten zu lassen.

Im wiesenreichen Niederungsgebiet zwischen dem Zusammenflufi von March und Thaya, etwa 2 km 

siidlich von Breclav-Pohansko liegt ein Burgwall, der eine ovale Flache von rund 830 m Lange und 

590 m Breite umschliefit193. Bei Grabungen in der nordwestlichen Randzone des Burgareals wurden 

4230 m2 Flache freigelegt. Dabei kam eine mit Palisaden geschiitzte mehrperiodige Hofanlage mit zuge- 

horiger Kirche und einem Graberfeld zutage, das 407 Bestattungen umfaftte194.

Wahrend einer alteren Bauphase war im Nordosten der quadratischen Hofpalisade ein quadratischer, 

ebenfalls von einer Palisade umgebener Annex angefiigt, in dem eine einschiffige steinerne Saalkirche mit 

Chorschranke und einer gestelzten Apsis stand195. In der folgenden Bauphase wurde diese Kirche in das 

vergrofierte Hofquadrat miteinbezogen, gleichzeitig mit einem quadratischen Narthex im Westen erwei- 

tert, dessen Abschlufiwand die altere Palisade uberlagert196. Die Graber bei der Kirche lehnen sich nicht 

nur an die beiden Palisaden unterschiedlicher Zeitstellung an, sondern uberschneiden teilweise sogar die 

jtingere der beiden. Demnach wurden die Toten auch noch nach dem Verfall der jiingeren Palisade bei der 

Kirche bestattet. Gleichzeitig mit dem grofien Graberfeld bei der Kirche bestand wahrend der zweiten 

Phase ein kleinerer Grabbezirk, der von der Kirche durch die jiingere Palisade abgetrennt war.

Die anthropologische Bestimmung des Skelettmaterials ergab ein unausgewogenes Bild der Bevolkerung 

des Hofes. Die 158 bzw. 154 Graber von Mannern und Kindern/Jugendlichen stehen 88 Frauengrabern 

gegeniiber, die nur einen bescheidenen Anteil von 21,6% erreichen. An der Lage der Graber lassen sich 

geschlechtsbezogene Unterschiede erkennen. Die Graber von Mannern und Kindern drangen sich nicht 

nur ganz dicht an die Kirchenwand, sondern finden sich auch im Narthex und in dem wahrend einer drit- 

ten Bauphase errichteten Annex an der Siidwand des Kirchenschiffs (Abb. 42 a.c). Frauengraber dagegen 

fehlen nicht nur im Narthex, sondern halten selbst von der Kirchenwand einen deutlich grofieren 

Abstand (Abb. 42b). Es hat den Anschein, dafi sich in diesem Befund ein etwas geringerer rechtlicher 

oder sozialer Status der Frauen innerhalb dieser Siedlergemeinschaft widerspiegelt.

Wahrend im Kirchenschiff selbst keine Graber lagen, fanden sich im Narthex insgesamt neun, meist bei- 

gabenlose Bestattungen - vier Manner und funf Kinder/Jugendliche - und im Siidannex das Grab eines 

Mannes, der ebenfalls beigabenlos beerdigt worden war (Abb. 41). Der in Grab 275 des Narthex begra- 

bene Mann von 25-35 Jahren ist von einer ungarischen Pfeilspitze getotet worden (Abb. 43)197 und des- 

halb ein Beweis dafiir, dafi die Kirche noch an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert bestanden hat. 

Grab 277 im Narthex der Kirche barg einen 40 Jahre alten Mann, der tauschierte eiserne Sporen trug 

(Abb. 44)198. Trotz der bevorzugten Lage seines Grabes sind seine Beigaben weniger reich als die anderer 

Manner, die auf dem allgemeinen Graberfeld vor der Kirche zur letzten Ruhe gebettet worden waren. 

Die Verteilung der Mannergraber mit Schwertern und Sporen (Abb. 45) und der Frauen- und Kindergra- 

ber mit goldenem Schmuck (Abb. 46) zeigt, dafi die besonders wohlhabend erscheinenden Personen 

zwar alle in der Nahe der Kirche, aber nicht im Innern der Kirche selbst begraben worden sind. Dies gilt 

auch ftir die beiden jungen Manner aus Grab 13 und 253die weder Waffen noch Sporen trugen, aber

191 Hruby, Hochmanova u. Pavelcik (Anm. 186) Taf. 24, 1- 

2.

192 Hruby, Hochmanova u. Pavelcik (Anm. 186) Taf. XXIII, 

2-3.

193 F. Kalousek, Breclav-Pohansko I. Velkomoravske pohre- 

biste u kostela (1971).

194 B. Dostal, Breclav-Pohansko II. Velkomoravsky vel-

mozsky dvorec (1975) Beilage I.

195 Dostal (Anm. 194) 361 ff. Beilage I.

196 Kalousek (Anm. 193) Beilage I. — Dostal (Anm. 194) Bei

lage I.

197 Kalousek (Anm. 193) 159 Abb. 275.

198 Kalousek (Anm. 193) 160 Abb. 277.

1" Kalousek (Anm. 193) Abb. 13 und 253.
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Abb. 42a Lage der Mannergraber bei 

der Kirche von Breclav-Pohansko.

Abb. 42 b Lage der Frauengraber bei 

der Kirche von Breclav-Pohansko.

Abb. 42 c Lage der Graber von Kin- 

dern/Jugendlichen bei der Kirche von 

Breclav-Pohansko.



Abb. 43 Mannergrab 275 im Narthex der Kirche von Breclav-Pohansko (nach Kalousek).

Abb. 44 Mannergrab 277 im Narthex der Kirche von Breclav-Pohansko (nach Kalousek).

eine grofie vergoldete Giirtelschnalle bzw. Riemenzunge besafien (Abb. 45), also das gleiche Rangabzei- 

chen wie jene Manner, die bei und in der Basilika III von Mikulcice beigesetzt worden sind.

Durchaus nicht um ein separiertes Graberfeld im herkommlichen Sinne handelt es sich bei der kleinen 

Grabgruppe im Siidosten, die durch die jiingere Palisade vom Kirchhof abgesondert war. Sie enthalt 

zwar wenige Graber mit Sporen bzw. mit vergoldetem und silbernem Schmuck, aber keine einzige 

Bestattung, die aufgrund einer Schwertbeigabe oder goldenen Zierats einer besonders wohlhabenden 

Personlichkeit dieser Siedlergemeinschaft zugeschrieben werden konnte. Die Separierung der Graber 

wird deshalb wohl weniger aus sozialen als aus religidsen Motiven erfolgt sein. Vermutlich handelte es 

sich um Personen, die nicht zum Christentum bekehrt worden waren.
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Abb. 45 Breclav-Pohansko. - Graber mit Schwertbeigabe: Grab 26, 65, 174 und 257. - Graber mit Axtbeigabe: Grab 147, 148, 

154, 174, 221, 246, 341 und 375. - Graber mit Sporen: Grab 7, 24, 47, 89, 102, 106, 120, 138,142, 148, 154, 156, 163, 169, 174, 194, 

206, 225, 230, 239, 244, 246, 261, 269, 277, 280, 296, 329, 338 und 375. - Graber mit kostbaren Riemenzungen: Grab 13 und 253 

(Zur Identifizierung der Graber vgl. den Plan von Kalousek).

Abb. 46 Breclav-Pohansko. — Graber mit Goldschmuck: Grab 38, 84, 96, 152, 197, 224, 242, 262 und 270. - Graber mit vergol- 

detem Schmuck: Grab 9, 13, 38, 43, 75, 127, 131, 136, 141, 153, 158, 159, 193, 205, 230, 253, 256, 329, 342, 360 und 394. - Graber 

mit Silberschmuck: Grab 9, 17, 38, 43, 54, 63, 67, 70, 75, 82, 97, 99, 104, 113, 127, 128, 134, 136, 153, 155, 158, 173, 178, 197, 205, 

218, 240, 269, 270, 313, 330, 342, 344, 345, 368, 394 und 396 (Zur Identifizierung der Graber vgl. den Plan von Kalousek).



Da das Graberfeld von Breclav-Pohansko keine Funde enthalt, die noch in den Horizont Biskupija geho- 

ren, sondern erst mit Mannergrabern einsetzt, deren Sporen bereits einen kurzen stumpfen Dorn besit- 

zen, kann die Belegung erst im Verlauf des zweiten Drittels des 9. Jahrhunderts eingesetzt haben. Aus 

dem spaten 9. Jahrhundert stammen dagegen Mannergraber mit Sporen, die langere, konische Dome mit 

stumpfer Spitze aufweisen, wie sie z. B. auch in dem Separatfriedhof zu finden sind200, der erst nach 

Errichtung der jungeren Palisade angelegt wurde. In diese Zeit gehort auch Mannergrab 13 mit einer ver- 

goldeten bronzenen Giirtelschnalle und zugehoriger massiver Riemenzunge201. Der vogelformige Dorn 

dieser Garnitur gleicht zwei Hakenbeschlagen aus Grab 5 von Lutomiersk in Polen, die durch zwei unga- 

rische Steigbiigel friihestens in das Ende des 9. Jahrhunderts datiert werden202.

B. Dostal setzt das Ende des Graberfeldes und der Kirche in die Mitte des 10. Jahrhunderts 203, doch ware 

ein etwas spaterer Zeitpunkt angesichts des massiven silbernen S-Schleifenrings aus Frauengrab 75 204 

durchaus denkbar.

Bohmen

Obwohl sich 14 bohmische Duces schon im Jahre 845 zu Regensburg hatten taufen lassen205, setzte der 

Bau von Kirchen in Bohmen rund 50 Jahre spater ein als in Mahren.

Die alteste Kirche stand angeblich auf dem Levy Hradec, einem befestigten Bergsporn, der 14 km nord- 

lich von Prag am linken Ufer der Moldau liegt206. Die ostliche der zwei durch einen Taleinschnitt 

getrennten Bergkuppen trug die Hauptburg mit Fiirstensitz und Kirche, die westliche eine grofie Vor- 

burg (Abb. 47)207. Diese grofie Burg des 9. Jahrhunderts war bis gegen Ende des 9. Jahrhunderts Stamm- 

sitz der Premysliden und Vorlauferin der Prager Burg208. Der Uberlieferung zufolge soli der Premysli- 

denfiirst Borivoj, der am Hofe des Mahrerfiirsten vom Hl. Method die Taufe empfangen hatte, schon im 

Jahre 874 auf dem Levy Hradec eine Klemenskirche erbaut haben209. Bei Ausgrabungen in der St. Kle- 

menskirche stiefi man 1939 auf die Fundamente einer Rundkirche mit Apsis, die bis 1673 bestanden hat 

und bei der es sich um die Kirche des Borivoj gehandelt haben konnte210. Im Innern der Rotunde wurden 

einige beigabenlose Graber erfafit (Abb. 48), deren Zeitstellung unklar ist. Da die Belegung des Graber

feldes rings um die Klemenskirche - den silbernen S-Schleifenringen zufolge, die die einzigen Grabbeiga- 

ben waren211 -, im spaten 10. oder 11. Jahrhundert einsetzte, diirften auch die Graber im Innern der Kir

che friihestens hoch- oder spatmittelalterlich, evtl. sogar noch junger sein.

Zu den drei Hauptburgen der Premysliden gehorte auch der Burgwall von Budec, Bez. Kladno (Abb. 

49). Innerhalb der auf einem Bergsporn gelegenen Hauptburg standen im 10. Jahrhundert zwei Kir

chen212. Als altere der beiden gilt die angeblich von Furst Spityhnev213 gegen Ende des 9. oder zu Anfang

200 Vgl. die Graber 329, 338 und 375 (Kalousek [Anm. 193] 

Abb. 329,338 und 375). Grab 375 enthalt bezeichnender- 

weise eine Pfeilspitze und eine Axt, wie sie in ungarnzeit- 

lichen Grabern zu finden sind. Vgl. z. B. die Axt aus Grab 

44 von Lutomiersk b. Lodz (A. Nadolski, A. Abramo- 

wicz u. T. Poklewski, Cmentarzysko z XI wieku w Luto- 

miersku pod Lodzia. Acta Arch. Univ. Lodz 7,1959, Taf. 

36, c. - A. Abramowicz, Results of Investigations of an 

Eleventh Century Cemetery at Lutomiersk near Lodz 

Arch. Polona 5, 1962,123 ff. Abb. 8).

201 Kalousek (Anm. 193) 33 Abb. 13.

202 Nadolski, Abramowicz u. Poklewski (Anm. 200) Taf. 

XLIII, f. — Vgl. auch das ahnliche Beschlag aus Grab 10 

von Lutomiersk (ebd. Taf. XLIV, d).

203 Dostal (Anm. 194) 373 f.

204 Kalousek (Anm. 193) 60f. Abb. 75.

205 Annales Fuldenses ad a. 845 (Quellen zur Karolingischen

Reichsgeschichte 3 [Bearb. R. Rau; 1966] 32): Hludowi-

cus XIII ex ducibus Boemanorum cum hominibus suis

christianam religionem desiderantes suscepit et in octavis 

theophaniae baptizari iussit.

206 I. Borkovsky, Levy Hradec (1965) 85.

207 L. Pic, Starozitnosti zeme Ceske 3,1. Cechy za doby 

knizecl (1909) Abb. 140. — Borkovsky (Anm. 206) 85 f. 

Abb. 37-38.

208 I. Borkovsky, Pfemyslovska hradiste jako pramen histo- 

rickeho poznanl (Die Premyslidenburgen als Quelle 

historischer Erkenntnis). Pamatky Arch. 47,1956, 360. - 

Ders. (Anm. 206) 90. - Ders., Prazsky Hrad (1969) 149.

20? F. Graus, Bohmen zwischen Bayern und Sachsen. Histo- 

rica 17, 1969, 11.

210 Borkovsky (Anm. 206) 85 Abb. 10.

211 Borkovsky (Anm. 206) 90. - J. Slama, Mittelbohmen im 

friihen Mittelalter (1977) 134.

212 M. Solle, Slovanska pohrebiste pod Budci (Slawische 

Graberfelder unterhalb Budec). Pamatky Arch. 73-1, 

1982,174ff. Abb. 1.

213 Richter (Anm. 188) 174 Taf. V,3. - Graus (Anm. 209) 24.
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Abb. 47 GrundriE des Burgwalls von Levy Hradec (nach Pic).

des 10. Jahrhunderts erbaute und dem Hl. Petrus geweihte Rundkirche im Siidwesten der Anlage (Abb. 

50). Den stratigraphischen Befunden zufolge ist sie jiinger als die erste Befestigungsanlage, aber alter als 

das zugehorige Graberfeld mit Funden des 9. bis mittleren 10. Jahrhunderts214. In dem Madchengrab 71 

bei der Rundkirche fand sich das Fragment eines mit Masken verzierten gegossenen Kreuzes vom Mikul- 

cice-Blatnica-Typ215. Da es jedoch nicht als Kreuz, sondern in fragmentarischem Zustand als Anhiinger 

einer Halskette getragen wurde, kann es nicht als Beweis fur den Beginn der Friedhofsbelegung in der

— M. Solle, Budec, jeji opevneni kostely a hrbitovy. In: 

Slovane 6.-10. stolen, Breclav-Pohansko 1978 (1980) 242.

- Ders., The Premysl-Dynasty centre at Budec, its sacred 

buildings and cemeteries. In: Xeme Congr. Int. prehist. et 

protohist. Mexico 1981. Nouvelles archeologiques dans 

la Republique Socialiste Tcheque (1981) 158.

214 M. Solle, Objev mikulcicko-blatnickeho krizku na Budci 

a jeho vyznam (The dicovery of a Mikulcice-Blatnica- 

type small cross on the walled site of Budec and ist signi

ficance). Arch. Rozhledy 32, 1980, 265 ff.

215 Solle (Anm. 214) 265ff. Abb. 1 Taf. II.
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Abb. 48 Grundrifi der St. Klemens-Kirche auf dem Levy Hradec (nach Borkovsky).

ersten Halfte des 9. Jahrhunderts gewertet werden. Angaben daruber, ob sich im Innern der Peters- 

Rotunde Graber befanden, liegen bislang nicht vor.

Auf der Akropolis der Burg wurden die Fundamente der Kirche St. Maria Geburt - einer Saalkirche mit 

abgeteilter hufeisenformiger Apsis (Abb. 51) - und das zugehorige Graberfeld freigelegt, von dem noch 

103 Bestattungen erfafit werden konnten216. Einem Denar Heinrichs I. von Bayern (948-955) zufolge, 

der in einem Grab an der Nordostecke des Kirchenschiffs lag217, kann die Kirche friihestens in der zwei- 

ten Halfte des 10. Jahrhunderts erbaut worden sein, denn die meisten Graber enthalten S-Schleifenringe 

des 11. Jahrhunderts. Die durch einen Brakteaten des 13. Jahrhunderts datierte Bestattung unter den 

Fundamenten des Westturms218 beweist, dab das im Innern des Turmes gelegene Grab nicht aus dem 

10. Jahrhundert stammen kann. Die Bestattungen bei der Kirche St. Maria Geburt setzten erst nach Auf- 

gabe des Graberfeldes bei der Peters-Rotunde im spaten 10. Jahrhundert ein219.

Auf dem 500 m langen und urspriinglich nur 80 m breiten Burgberg von Prag, der sich am linken Mol- 

dauufer erhebt220, errichteten die Premyslidenfursten im spaten 9. Jahrhundert einen neuen Burgwall, 

der an die Stelle ihrer iilteren Burg auf dem Levy Hradec trat221. Das Burgareal gliederte sich im 10. Jahr

hundert in drei Teile: eine grofie Hauptburg mit dem Fiirstenpaiast in der Mitte und je eine kleinere Vor- 

burg im Westen und Osten (Abb. 52).

Als alteste Kirche gilt die Marienkirche in der westlichen Vorburg, die der Uberlieferung zufolge von

216 K. Guth, Praha, Budec, Boleslav. Svatovaclavsky sborm'k 

1, 1934, 686ff. - P. Sommer, Archeologicky vyzkum 

Budecskeho hradiste v letech 1921 a 1931 (Die archaolo- 

gische Ausgrabung auf dem Burgwall Budec in den Jah- 

ren 1929 und 1931). Arch. Rozhledy 30, 1978, 172ff. 

Abb. 1. - Slama (Anm. 211) 55 ff. Abb. 16.

217 Sommer (Anm. 216) 180 (vgl. Grab 79/1).

218 Solle 1981 (Anm. 213) 160.

219 Solle 1981 (Anm. 213) 160.

220 I. Borkovsky, Die Befestigung der Prager Burg vom 9. bis

15. Jahrhundert. In: Studien zur europaischen Vor- und 

Friihgeschichte (Hrsg. M. Claus, W. Haarnagel u. K. 

Raddatz; 1968) 157.

221 I. Borkovsky, Prazsky hrad v dobe premyslovskych knl- 

zat (1969) 148 ff. - Ders., Die Prager Burg zur Zeit der 

Premyslidenfiirsten (1972) 51.
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Abb. 49 Grundrifi des Burgwalls von Budec (nach Solle).

Furst Borivoj gegriindet worden ist222. Auf die Fundamente dieser Kirche, einer 8,57m langen Saalkirche 

mit Apsis, welche ein alteres Grab uberschneidet und demnach auf einem bereits bestehenden Graberfeld 

erbaut worden sein mull, stiefi man 1950 anlafilich von Umbauarbeiten im Westfliigel der Prager Burg223. 

Uber dieser altesten Kirche liegen die Fundamente eines jiingeren Baues - einer 8,15m langen Saalkirche 

mit Apsis —, die von Furst Spytihnev, dem Sohn Borivojs, gegen 895 errichtet worden sein soil224. Eine

222 Borkovsky 1969 (Anm.221) 148 f.-Ders., Der altbohmi- 

sche Premysliden-Fiirstensitz Praha. Historica 3, 1961, 

57ff.

223 Borkovsky 1969 (Anm. 221) 152. — Ders., Objev noveho

kostela na Prazskem Hrade. Arch. Rozhledy 1-2, 1949 - 

50, 188ff. Abb. 128. -Ders., K otazce nejstarslch kostelu

na Prazskem hrade (Zur Frage der altesten Kirche auf der 

Prager Burg). Pamatky Arch. 51-1, 1960, 332 Abb. 22- 

24. — Ders., Kostel Panny Marie na Prazskem hrade 

(Eglise de la S“ Vierge au chateau de Prague). Pamatky 

Arch. 44, 1953, 199.
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Abb. 50 Grundrif? der St. Peters-Kirche im Burgwall von Budec (nach Richter).

gemauerte Grabkammer inmitten der jiingeren Kirche, die eine altere Grablege stort (Abb. 53), enthielt 

das verworfene Skelett eines 40-50 jahrigen Mannes, der anscheinend mit einem Gurtel begraben worden 

war, von dem sich nur noch ein kleines Silberbeschlag erhalten hatte224 225. Uber dem Mann lag das Skelett 

einer 40 jahrigen Frau, die mit zwei silbernen Traubenohmngen und einem silbernen Osenring 

geschmuckt war (Abb. 54)226. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafi in der alteren Grabkammer Furst Bori- 

voj, in der jiingeren Furst Spytihnev und dessen Gemahlin beigesetzt worden sind227.

Erst in den Jahren 915-20 wurde beim Fiirstenpalast in der Hauptburg die St. Georgskirche erbaut, in der 

ihr Grander - Furst Vratislav - seine letzte Ruhestatte fand228. Die ursprungliche Lage seines Grabes 

konnte wegen der spateren Umbettung seines Leichnams nicht mehr festgestellt werden.

Sein Nachfolger, Furst Wenzelslaus (921-935), wurde jedoch nicht in der Georgskirche, sondern in der 

Veitsrotunde beigesetzt, die er 926/29 inmitten der Prager Hauptburg hatte erbauen lassen229. Das Grab 

des 935 ermordeten und sparer heiliggesprochenen Fiirsten wird in der Siidapsis dieses Zentralbaues ver- 

mutet (Abb. 55)230.

Da St. Veit schon in der zweiten Halite des 10. Jahrhunderts zur Bischofskirche erhoben wurde, konnte 

die Georgsbasilika (Abb. 56) zur bevorzugten Grablege der Pfemyslidenfursten des 10. und 11. Jahrhun

derts 231 werden. Uber die Bestattungen der Premyslidenfiirsten in der Georgsbasilika liegen leider keine 

schriftlichen Unterlagen, sondern nur mundliche Uberlieferungen vor, die u.a. besagen, dafi der zweite

224 Borkovsky 1969 (Anm. 221) 59.

225 Borkovsky 1972 (Anm. 221) 124.

226 Borkovsky 1953 (Anm. 223) 200 Abb. 17, 2-4.

227 Borkovsky 1953 (Anm. 223) 200. - Ders. 1969 (Anm. 

221)59.

228 Borkovsky (Anm. 220) 152. - Ders. (Anm. 222) 69.

229 J. Posmourny, Svatovaclavska rotunda na Prazskem

hrade ve svetle rotund velkomoravskych (Die Rundkir- 

che des Fiirsten Wenzel auf der Prager Burg und die 

Rundkirchen Grofimahrens). Pamatky Arch. 62-2,1971, 

457ff. Abb. 1. 12. - Borkovsky 1969 (Anm. 221) 152.

230 Borkovsky (Anm. 222) 69.

231 Borkovsky 1969 (Anm. 221) 152. - Ders., Svatojirska 

bazilika a klastef a Prazskem hrade (1975) 32 ff.
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Abb. 51 Plan der Marienkirche und ihres Graberfeldes im Burgwall von Budec (nach Sommer).
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Abb. 53 Grundrifi der Marienkirche in der Prager Burg (nach Borkovsky).

Erbauer dieser Kirche - Furst Boleslav II. (gest. 999) - in der Mitte des Hauptschiffs vor dem grofien 

Altar begraben worden ist232. An der fraglichen Stell e fand sich eine ungestorte Grabkammer, die ein 

alteres kreuzfdrmiges Reliquiengrab schneidet (Abb. 57,1) und in der der Rest eines mit eisernen Trag- 

ringen beschlagenen Baumsarges aus Eichenholz lag233. Er enthielt die Gebeine eines im Alter von 60-65

232 I. Borkovsky Hrobka Boleslava II. v bazilika sv. Jiri na 

Prazskem hrade (Die Grabstatte Boleslavs II. in der St. 

Georgs-Basilika auf der Prager Burg). Pamatky Arch. 

52-2,1961, 532ff. -Ders. 1969 (Anm. 221) 152f. Abb. S. 

112.

233 Borkovsky (Anm. 231) 154 Taf. 40-47.
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Abb. 54 Schmuck der »Furstin« aus der Gruft in der Marienkirche der Prager Burg (nach Borkovsky).

Abb. 55 GrundriE-Rekonstruktion der St. Veitsrotunde mit dem Grab des Fiirsten Wenzelslaus (nach Posmourny).

Jahren verstorbenen Mannes, der in ein grimes Brokatgewand gekleidet war234. Reste von Schweine-, 

Rinder- und Gefliigelknochen in der lockeren Erdauffullung des Sargendes deuten darauf hin, dafi man 

am Grabe dieses Mannes noch ein Totenmahl gehalten oder ein Speiseopfer dargebracht hatte23 . Aus der 

Lage des Grabes und dem Alter des Verstorbenen schliefit B. Borkovsky, dal? es sich um die sterblichen 

Uberreste des Fiirsten Boleslav II. handelt236.

Links neben diesem Grab kam der Baumsarg eines Mannes und einer Frau zutage (Abb. 57,4) der von 

einer jiingeren Grablege - vermutlich der des Premyslidenfiirsten Udalrich (gest. 1065) - teilweise 

gestort worden ist237. Am Fufiende des Sarges fanden sich noch Reste von Beigaben, d. h. Eisenbeschlage

234 Borkovsky (Anm. 231) 153. 236 Borkovsky (Anm. 232) 542f. — Ders. (Anm. 231) 152ff.

235 Borkovsky (Anm. 231) 153. 237 Borkovsky (Anm. 231) 152.
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Abb. 57 Lage der Graber vor dem Hauptaltar im Mittelschiff der St. Georgsbasilika. - 1 Grab des Boleslav II. — 3 Grab des 

Vratislav. - 4 Grab des Boleslav I. und der Biagota (?) (nach Chropovsky)-

eines Holzeimers oder Reste eines Messers bzw. einer Spatha, eine Schildfessel sowie Eierschalen238. Da 

dieser Baumsarg dem des Fursten Boleslav II. auffallig ahnelt, glaubt B. Borkovsky, dal? es sich um die 

Grablege des Fursten Boleslav I. (gest. 973) und seiner Gemahlin Biagota handeln konnte239.

Wo Furst Vratislav, der Grunder der alteren Georgskirche, urspriinglich bestattet war, konnten die Gra- 

bungen nicht klaren. Sie erbrachten aber den Nachweis, dal? Furst Boleslav II. die Gebeine seines im 

Alter von 33 Jahren verstorbenen Grofivaters umbetten und sie in einer Holzkiste in der Gruft rechts 

neben seinem spateren eigenen Grab beisetzen liefi (Abb. 57,3) 240. Dort blieben sie bis zu ihrer Erhebung 

durch Wenzel IV. im Jahre 1379241.

Die Hauptburg der Slawniken, der machtigsten Rivalen der Premysliden um die Herrschaft in Bbhmen, 

lag in Libice, Bez. Podebrady, auf einer flachen Insel im Sumpfgelande zwischen der Miindung der Cid- 

lina in die Elbe. Es handelte sich um eine zweiteilige Burganlage, deren bstliche Vorburg heute durch das 

Dorf Libice weitgehend iiberbaut ist (Abb. 58)242. Vor- und Hauptburg dieser um 800 errichteten Befe- 

stigungsanlage waren dicht besiedelt, solange bis die Slawniken gegen Mitte des 10. Jahrhunderts in der 

Hauptburg einen Fiirstenpalast mit zugehdriger Kirche erbauten243. Palast, Kirche und Graberfeld, die 

im Ostteil der Hauptburg liegen, wurden 1949-53 ausgegraben244.

Den Fundamenten nach zu urteilen, handelte es sich um eine 27,25 m lange kreuzfdrmige Saalkirche mit 

kurzem Presbyteriumsjoch und eingezogener Apsis, einer Empore und einem quadratischen Anbau im

238 Borkovsky (Anm. 231) 153 Abb. VI Taf. 61.

239 Borkovsky (Anm. 231) 153.

240 Borkovsky (Anm. 231) 154.

241 Borkovsky (Anm. 231) 154.

242 Pic (Anm. 207) Abb. 166. - R. Turek, Der Burgwall 

Libice und seine Bedeutung im Rahmen der polnisch- 

bohmischen Beziehungen des 10.-11. Jahrhunderts. Sla

via Antiqua 10, 1963, 207.

243 Turek (Anm. 242) 207. - Ders., Libice, le bourgwall prin-

cier du Xe siecle (1966-71) 12ff.

244 R. Turek, Libice. Pohrebiste na vrnitfnlm hradisku (Das 

Graberfeld im inneren Burgwallareal). Sborm'k Praha 30, 

1976, 249ff. Plan I. - Ders., Libice nad Cidlinou, monu- 

mentalni stavby vnitrniho hradiska (Libice/Cidlina, Gra

ber im inneren Burgwallareal). Sborm'k Praha 32, 1978, 

Iff.-M. Solle, Stara Kourim (1966) 13.

245 R, Turek, Novy vyzkum Libickeho Hradiste. Arch. 

Rozhledy 2, 1950, 93 ff. Abb. 74. — Ders., Vyzkum Li

bickeho hradiste v roce 1951. Arch. Rozhledy 4, 1952, 

490 ff. Abb. 242.
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Abb. 58 GrundriE des Burgwalls von Libice (nach Solle und Pic).

Zwickel zwischen Ghorund Siidquerhaus (Abb. 59)245. In dieser von Furst Slawnik gegriindeten und 962 

vom Magdeburger Erzbischof Adalram eingeweihten Kirche fanden sich keine Innenbestattungen246. 

Vom Graberfeld bei der Kirche wurden 288 Bestattungen von 67 Mannern, 55 Frauen, 191 Kindern und 

18 Neugeborenen erfaBt247. Die altesten Graber liegen allesamt unter einer hohen Aufschiittungsschicht 

siidlich der Kirche und konnen aufgrund der Sporen mit sehr langem Stachel und stumpier Spitze fruhe- 

stens an das Ende des 9., eher in die erste Halfte des 10. Jahrhunderts datiert werden248. Zahlreiche Frau- 

engraber mit S-Schleifenringen und Grab 71 mit einem Denar des Bretislav I. (vor 1050) bezeugen, dafi 

das Graberfeld auch noch nach der Zerstdrung der Kirche imJahre 995 bis gegen Mitte des 11 .Jahrhun

derts weiterbelegt worden ist249. Das Mannergrab 227a mit Sporen und einem Schwert Typ Petersen 

Y250, das mit reichem Gold- und Silberschmuck ausgestattete Frauengrab 268 siidlich der Kirche251 

sowie die in der Aufienwand des Siidquerhauses vermauerten Grabinschriften zweier vornehmer Frauen 

deuten darauf hin, dafi die Slawnikenfiirsten und ihre Angehdrigen im Siiden der Kirche bestattet wur

den252. Da die reichen Graber alter sind als die ottonische Kirche, vermutet B. Sasse, dafi an dieser Stelle 

ein Vorgangerbau gestanden habe253.

In der Vorburg des Burgwalls von Libice standen die in der ersten Halfte des 10. Jahrhunderts gegrundete 

Marienkirche, die alter war als die 962 eingeweihte Kirche in der Hauptburg254, und die Bonifatius-Kir- 

che, die beide noch nicht archiiologisch untersucht sind. Die bei der Eroberung der Burg durch die Pre- 

mysliden im Jahre 995 ermordeten vier Bruder des Slawniken-Fiirsten Sobeslav wurden in der Bonifa- 

tiuskirche beigesetzt, die vermutlich im Siidostteil der Vorburg stand und mit der heutigen St. Adalbert- 

Kirche identisch sein konnte255. Einer ortlichen Uberlieferung nach fanden die Ermordeten aber nicht 

im Schiff, sondern in der Sakristei der Kirche ihre letzte Ruhestatte256.

246 Turek (Anm. 242) 235. - Ders. 1976 (Anm. 244) 314.

242 Turek 1976 (Anm. 244) 311 f.

248 R. Turek, Libice nad Cidlinou, monumentalni stavby 

vnitrniho hradiska. Sborm'k Praha 35, 1981, 71. - Ders. 

1976 (Anm. 244) Abb. 4 Taf. 5-6.

249 Turek 1976 (Anm. 244) 312ff. — Sasse (Anm. 219) 182.

250 Turek 1976 (Anm. 244) Taf. 4,3.

251 Turek 1976 (Anm. 244) Abb. 1 Taf. 2.

252 Turek (Anm. 243) 69 Taf. 10.

253 Turek 1976 (Anm. 244) 312. 316. - Sasse (Anm. 219) 182.

254 R. Turek, Slavic walled site at Libice nad Cidlinou. In: 

Nouvelles archeologiques dans la Republique Socialiste 

Tcheque (1981) 162. - Sasse (Anm. 219) 180.

255 Turek (Anm. 242) 236. - Ders. 1976 (Anm. 244) 316. - 

Ders. (Anm. 254) 163.

256 Turek (Anm. 242) 236.
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Abb. 59 Lage der Mannergraber mit Waffen und Sporen bei der Kirche in der Hauptburg von Libice. - Grab mit Schwert: Grab 

227a. - Graber mit Axten: Grab 258 und 261a. - Graber mit Sporen: Grab 227a, 242, 244a, 258 und 261a.

Im Gebiet der friiheren Tschechoslowakei sind bisher insgesamt 35 Kirchen des 9. oder 10. Jahrhunderts 

von zwblf verschiedenen Fundorten bekannt (vgl. Abb. 1). Dabei konnten in der Slowakei fiinf, in Bbh- 

men acht und in Mahren 22 Kirchen mit den zugehbrigen Graberfeldern nachgewiesen werden. An den 

drei Hauptfiirstensitzen bestanden mehrere Sakralbauten zu annahernd gleicher Zeit: in Nitra minde- 

stens drei, in Prag ebenfalls drei und in Mikulcice offenbar zwblf. Im Gegensatz zu den Verhaltnissen im 

Merowingerreich, wo zahlreiche Kirchen auch bei landlichen Siedlungen errichtet worden sind, wurden 

die Kirchen in der Slowakei und in Bbhmen - den bisher vorliegenden Ausgrabungsbefunden zufolge - 

wahrend des 9. und 10. Jahrhunderts ausschliefilich innerhalb von Burgen erbaut. Dagegen hat man in 

Mahren nicht nur Burgkirchen, sondern auch Kirchen bei nur leicht oder gar nicht befestigten Herren- 

hbfen, wie Breclav-Pohansko, Stare Mesto-Spitalky, Modra und Uherske Hradiste-Sady, sowie auf sehr
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grofien Graberfeldern, wie in Stare Mesto-Na Valach, erbaut. das zu einer unbefestigten Siedlung 

gehorte.

Die meisten Kirchen sind von Graberfeldern umgeben, auf denen ein sehr hoher Anted von Mannern, 

Frauen und Kindern mit iiberdurchschnittlich reichen Beigaben bestattet ist257. Die verschiedenen Kar- 

tierungen von Mannergrabern mit Sporen, Schwertern und Axten sowie von Frauengrabern mit golde- 

nem und silbernem Schmuck lassen jedoch keine Unterschiede im Beigabenreichtum zwischen den 

Bestattungen im Innern der Kirchen und jenen auf den zugehdrigen Graberfeldern erkennen (vgl. Abb. 

12-13, 29-30, 35-36, 45-46). Vielmehr sind Manner mit besonders schon verzierten Sporen, Schwertern 

und Riemenzungen oder Frauen mit kostbarem Goldschmuck in viel hoherem Mafie auf den Friedhofen 

und zudem noch in grofiem Abstand vom Kirchengebaude bestattet worden als im Innern der Kirchen 

selbst (Abb. 29-30, 45-46). Hinweise darauf, dal? sich in der Waffenbeigabe der Mannergraber gewisse 

Rangunterschiede spiegeln, die auch in der Lage der Graber zum Ausdruck kommen, finden sich alien

falls in Stare Mesto-Spitalky, wo unbewaffnete Manner mit Sporen allesamt im Narthex der Kirche, die 

mit Axten ausgeriisteten Manner jedoch alle aufien vor der Kirche begraben worden sind (Abb. 36). Ver- 

mutlich spiegelt sich darin ein geringeres Ansehen oder eine niedrigere soziale Stellung der nur mit einer 

Axt bewaffneten Krieger wider, die nach A. Ruttkay zu den FuBsoldaten gehorten258. Andererseits kann 

man den hbheren Rang der sporentragenden Manner mit Schwertern, den Angehdrigen der schweren 

Reiterei259, daran erkennen, daB deren Graber in Mikulcice zwar auf den Graberfeldern und in den Kir

chen der Hauptburg, aber nicht auf den Friedhofen bei den Vorburgkirchen zu finden sind.

Keinerlei Unterschiede machen sich dagegen in der Qualitat der Beigaben von Grabern gleichen Ausstat- 

tungstyps innerhalb und auBerhalb der Kirchen bemerkbar, aus denen u. U. auf groBeren Reichtum oder 

eine hbhere soziale Stellung der innerhalb der Kirche bestatteten Personen zu schlieBen ware. So trug die 

40jahrige Frau, die in der Gruft der Marienkirche der Prager Burg beigesetzt und vermutlich Gemahlin 

des Ftirsten Spytihnev gewesen war, lediglich zwei silberne Traubenohrringe und einen silbernen Osen- 

ring (Abb. 54) - also ein erstaunlich schlichtes Schmuckensemble-, das von den Schmuckstiicken man- 

cher Frauen, die lediglich auf einem Kirchhof begraben worden sind260, an Schonheit oder Wert bei wei- 

tem iibertroffen wird.

Dies gilt sogar fur den Goldschmuck der im nordlichen Seitenschiff der Basilika III von Mikulcice beer- 

digten Frau (Abb. 19). Bei ihr fanden sich aufier den drei einfachen traubenformigen Goldohrringen und 

zwei granulierten silbernen Kugelknopfen auch drei polyedrische Goldknopfe mit mugeligen blauen 

Glaseinlagen, deren Gegenstiicke in Frauengrab 271 bei der Kirche II von Mikulcice261 ebenso zu finden 

sind wie im Knabengrab 205 auf dem Graberfeld bei der Kirche von Breclav-Pohansko262. Zumindest 

zeichneten sich also die nicht beraubten Frauengraber in den Burgkirchen von Mikulcice und Prag weder 

durch aufiergewohnlichen Schmuckreichtum noch durch einmalige Sonderanfertigungen unter den Bei

gaben aus, wie sie z. B. fur merowingerzeitliche Frauengraber West- und Siidwestdeutschlands der hbch- 

sten »Qualitatsgruppe« D263 kennzeichnend sind.

Die Qualitatsanalyse der Beigaben von Mannergrabern fiihrt zum gleichen Resultat. Zwei der innerhalb 

von Burgkirchen beigesetzten Manner waren mit Sporen und einem Schwert beerdigt worden. Leider 

sind diese Beigaben aus Grab 580 im Mittelschiff der Basilika von Mikulcice noch unpubliziert und des- 

halb nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall bleibt die schlichte Machart des Schwertes und der Sporen des 

in Grab 265 unter Kirche I/II von Mikulcice begrabenen Kriegers nicht nur weit zuriick hinter der

257 J. Poulik, K otazce pocatku feudalismu na Morave (Zur 

Frage der Anfange des Feudalismus in Mahren). Pamatky 

Arch. 52,1961,5041.

258 A. Ruttkay, The organisation of troops, warfare and arms 

in the period of the Great Moravian State. Slovenska 

Arch. 30-1, 1982, 182ff.

259 Ruttkay (Anm. 259) 182 Tab. V.

260 Vgl. den Schmuck aus Frauengrab 158 von Breclav-Po-

hansko (Kalousek [Anm. 193] 103ff. Abb. 158), aus Grab

160 bei Kirche VI von Mikulcice (Poulik [Anm. 118] Taf.

261

262

263

XXI, 1-4) sowie aus Grab 106/AZ und 282/49 von Stare 

Mesto-Na Valach (Hruby [Anm. 144] Taf. 37, 1-4. 7-11. 

66, 1-10. 15).

Poulik (Anm. 47) Abb. 81, 1-3.

Kalousek (Anm. 193) 127 Abb. 205.

R. Christlein, Besitzabstufungen zur Merowingerzeit im 

Spiegel reicher Grabfunde aus West- und Siiddeutsch- 

land. Jahrb. RGZM20,1973, 156ff.-Ders.,Die Alaman- 

nen (1978) 87.
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Tab. 1 Bestattungen im Innern von Kirchen (offene Kreise bezeichnen bcraubte Graber).

Fundort Kirche Grab Mann Frau Kind mit 

Beigaben

ohne 

Beigaben

Nitra

Burgwall Martinsky Vrch St. Martin Grab 209 • •

Mikulcice

Hauptburg Kirche I/II Grab 265 • •

Kirche III Gruft 380 • •

(Basilika) Gruft 580 • •

Grab 318 • •

Grab 330 o

Grab 544 o
Kirche IV Gruft(l) • o

Gruft (2) o
Kirche V Gruft o

Prag 

Vorburg St. Maria Gruft: »Furst Borivoj« (t895) •
»Fiirst Spytihnev« (1905/15) • •
»Furstin« • •

Hauptburg St. Veit »Fiirst Wenzelslaus« (1935) • ?

St. Georg » Furst Vratislav« (1920) •
»Fiirst Boleslav I.« (1967) • •
»Ftirstin Biagota« 

»Fiirst Boleslav II.« (1999) •

• •

•

prunkvollen Ausstattung des »Fiirsten« von Kolin264 oder der Krieger aus den Grabern 55 und 120 in der 

Vorburg von Stara Kourim265, sondern auch hinter derjenigen von Mannern, die auf Graberfeldern bei 

Kirchen — wie z. B. bei Kirche VI in einer der Vorburgen von Mikulcice266 oder bei der Kirche von Stare 

Mesto-Na Valach267 - bestattet worden sind. Nennenswerte Qualitiitsunterschiede zeigen sich auch 

nicht beim Vergleich der silbernen Riemenzunge mit vergoldeter Akanthusornamentik aus Grab 380 im 

Mittelschiff der Basilika von Mikulcice (Abb. 16) mit den entsprechend grofien Riemenzungen, die in 

den Grabern 240 268, 3 9 0 269 und 433270 im Umkreis der Basilika zutage kamen. Es erubrigt sich fast zu 

erwahnen, dafi auch die Sporen und Sporengarnituren der im Narthex der Kirchen von Breclav-Pohans- 

ko (Abb. 44) und Stare Mesto-Spitalky271 sowie in der »Sakristei« der Kirche II von Mikulcice (Abb. 

14,7-9)272 beigesetzten Manner durchaus nicht zu den Spitzenerzeugnissen des grofimahrischen Kunst- 

handwerks zahlen273.

Dafi prunkvolle Kleidung und schwere Bewaffnung offensichtlich nicht die entscheidenden Kriterien 

waren, an der die Zeitgenossen Macht und Rang eines Verstorbenen erkannten, bezeugen nicht zuletzt 

die in den Kirchen der Prager Burg begrabenen Manner und Frauen, die entweder beigabenlos oder nur 

noch mit bescheidenen Trachtbestandteilen bestattet worden sind. Dennoch waren sie — der glaubhaften 

miindlichen Uberlieferung zufolge — Fiirsten und Ftirstinnen und standen im Rang keineswegs unter

2M J. Schranil, Die Vorgeschichte Bohmens und Mahrens 

(1928) Taf. LXIV-LXVI. - Solle (Anm. 244) Abb. 14a.

265 Solle (Anm. 244) Abb. 1 la-1 lb.

266 Pouli'k (Anm. 118) Taf. XVI-XVII (Grab 50), Taf. XX 

(Grab 100).

267 Hruby (Anm. 144) Taf. 63 (Grab 266/49), Taf. 80 (Grab 

223/51), Taf. 81 (Grab 224/51).

268 Pouli'k (Anm. 51) Taf. 47.

26? Poullk (Anm. 51) Taf. 48, 3-4.

270 Poullk (Anm. 51) Taf. 49,1-2.

271 Kalousek (Anm. 193). Abb. 277. - Poullk (Anm. 167) 

Abb. 25,2-3.

272 Poullk (Anm. 47) Abb. 102, 1-9. - Kavanova (Anm. 70) 

Taf. XIV, 5.

273 Vgl. etwa die vergoldeten Bronzesporen aus Grab 44 bei 

Kirche II von Mikulcice (Poullk [Anm. 47] 323. - Ders. 

[Anm. 51] Taf. 34) oder die vergoldeten Sporen aus Grab 

50 bei Kirche VI von Mikulcice (Poullk [Anm. 118] Taf. 

XVI).
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Tab. 2 Bestattungen in Vor- und Nebenraumen von Kirchen (offene Kreise bezeichnen beraubte Graber).

Fundort Kirche Grab Mann Frau Kind mit 

Beigaben

ohne 

Beigaben

Mikulcice

Hauptburg Kirche II Grab 282 • •

(Sakristei) Grab 283 •

Grab 284 •

Grab 285 •

Kirche III Grab 489 o

(Narthex) Grab 490 •

Bfeclav-Pohansko Kirche Grab 277 • •

(Narthex) Grab 250 • •

Grab 252 •

Grab 275 • •

Grab 172 • •

Grab 251 • •
Grab 276 • •
Grab 278 • •

Grab 287 • •

(Sakristei) Grab 258 • •

Stare Mesto-Spitalky Kirche Grab 13 b • •

(Narthex) Grab 14 • •

Grab 1 • •

Grab 13 a • •

Grab 15 • •

Grab 24 • •

Grab 12 • •

Grab 25 • •

Grab 28 • •

Libice

Vorburg St. Bonifatius Graber von vier ermordeten • •

(Sakristei) Fiirstensohnen (t995) ••

jenem vornehmen Krieger, der im Innenhof der Prager Burg im spaten 9. Jahrhundert mit Sporen, einem 

Schwert u. a. m. begraben worden ist274. Der entscheidende Ausdruck von Macht und Privilegien eines 

Verstorbenen war fur die zum grofien Teil christianisierte Bevolkerung des Landes also nicht die reiche 

Grabausstattung, sondern die Lage eines Grabes im Innern der Kirche.

In Grofimahren und Bohmen ist die Zahl solcher Bestattungen im 9. und 10. Jahrhundert auffallig klein 

geblieben. Zahlreiche Bestattungen im Innern dieser Kirchen mussen namlich wegen ihrer jungeren oder 

zumindest unsicheren Zeitstellung aus den Uberlegungen ausgeklammert werden. Als hochmittelalterli- 

che Grablegen scheiden nicht nur die beigabenlosen Graber in der Klemenskirche von Levy Hradec, in 

der Marienkirche von Budec und in der Salvatorkirche von Bratislava, sondern auch die Zentralbestat- 

tung in der Rotunde IX von Mikulcice aus. Als Bestattungen, die erst durch nachtragliche Uberbauung 

in den Kirchenraum einbezogen wurden, also keine echten Innenbestattungen sind, wird man auch die 

beiden Graber im Innern der Kirche von Stare Mesto-Na Valach aussondern durfen. Aufierdem konnen 

die Grablegen im Innern der Kirche von Uherske Hradiste-Sady, deren Beigaben nicht ausreichend

274 I. Borkovsky, Hrob bojovm'ka z doby knizeci na Prazs- 

kem hrade. Pamatky Arch. 42, 1939/46, 122 Abb. 3. — 

Ders., Das Wikingergrab auf der Prager Burg. Altboh- 

men und Altmahren 1, 1941, 171 ff. Abb. 1-6. - Slama 

(Anm. 211) 105f. Abb. 25.
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Bestattungen in der Kirche Bestattungen in der Kirche (Zeitstellung unsicher)

Bestattungen im Ver- oder Nebenraum der Kirche Bestattungen bei der Kirche

Abb. 60 Bestattungen im Schiff bzw. in den Vor- und Nebenraumen der Kirchen von Mikulcice.

publiziert und iiberpriifbar sind, angesichts der lang anhaltenden Belegung des Graberfeldes bei der Aus- 

wertung der Befunde nicht beriicksichtigt werden.

Unter diesen Voraussetzungen reduziert sich die Gesamtzahl sicherer »Kirchenbestattungen« des 9.- 

10. Jahrhunderts ganz erheblich (Tabelle 1). Aus dem Gebiet der Slowakei lafit sich lediglich ein einziges 

Grab - jenes unter dem Altar der Martinskirche auf dem Martinsky Vrch in Nitra- anfiihren. In Bohmen 

beschranken sich die Bestattungen im Innern von Kirchen auf die drei Sakralbauten - St. Maria, St. Veit 

und St. Georg - in der Prager Burg, und in Mahren kommen sie ausschliefilich in vier Kirchen (Kirchen 

I/II bis V) der Hauptburg von Mikulcice, bezeichnenderweise aber nicht in den Vorburgkirchen vor 

(Abb. 60). Bestattungen im Innern von Kirchen wurden also nur an den drei Hauptfiirstensitzen des 

Landes vorgenommen (Abb. 61). In Mikulcice stammen die altesten Bestattungen dieser Art bereits aus 

der Wende vom ersten zum zweiten Drittel des 9. Jahrhunderts. Die Seltenheit dieser Befunde beweist, 

dafi die Bestattung in der Kirche in Grofimahren und Bohmen als Privileg gait, dessen Bedeutung man 

gar nicht hoch genug einschatzen kann.
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In etwas abgeschwachter Form gilt das auch fur die Bestattungen im Vor- oder Nebenraum einer Kirche, 

obwohl solche Graber nicht auf die Kirchen an den Fiirstensitzen beschrankt blieben, sondern gelegent- 

lich auch in den Kirchen kleinerer Herrenhofe angelegt worden sind (Tabelle 2; Abb. 61). Dais diese 

Bestattungen geringfugig anders bewertet wurden, ist an der anderen Alters- und Geschlechtsverteilung 

der Verstorbenen ablesbar. Einige Grabkammern im Innern der Kirchen von Mikulcice sind leider aus- 

geraubt, so dafi man heute nur noch feststellen kann, dafi wahrend des 9. und 10. Jahrhunderts im Inne- 

ren der Kirchen Grofimahrens und Bohmens mindestens elf Manner, drei Frauen, offenbar aber keine 

Kinder beigesetzt wurden (Tabelle 1). In den Vor- und Nebenraumen der Kirchen iiberwiegen wahrend 

des gleichen Zeitraums wiederum Manner mit mindestens elf Bestattungen gegeniiber den nur viermal 

vertretenen Frauen, doch finden sich dort immerhin acht Graber von Kindern bzw. Jugendlichen 

(Tabelle 2).

In beiden Befunden wird eine leichte Benachteiligung der Frauen sichtbar, die vermutlich auf einer 

geringeren sozialen Stellung beruht und die auch vereinzelt in der Lage der Frauengraber auf den Fried- 

hofen (vgl. Abb. 10b und 42b) zum Ausdruck kommt. Dies wird auch deutlich, wenn man die Befunde 

im merowingischen Siidwestdeutschland zum Vergleich heranzieht, wo die Graber besonders reich aus- 

gestatteter Frauen ebenso haufig in den Kirchen zu finden sind wie die von Mannern der gleichen begii- 

terten Schicht275.

Zu den Kennzeichen, mit denen die Grabstatten der in der Kirche begrabenen, privilegierten Personen

275 R. Christlein, Merowingerzeitliche Grabfunde unter der 276 Vgl. die Befunde in der Basilika und in den Kirchen IV-V, 

Pfarrkirche St. Dionysius zu Dettingen, Kreis Tubingen, S. 571 ff.

und verwandte Denkmale in Suddeutschland. Fundber.

Baden-Wiirttemberg 1, 1974, 592.
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zusatzlich aus der Masse der iibrigen Graber herausgehoben wurden, gehorten gemauerte Grabgriifte. 

Sie sind in den Kirchen der Hauptburg von Mikulcice276 ebenso nachzuweisen wie in den Kirchen der 

Prager Burg277. Diese sorgfaltige und kostspielige Ausgestaltung einer Grablege, auf die schon einige 

wohlhabende Adelsfamilien im fruhmittelalterlichen Siidwestdeutschland als Ausdruck ihrer besonde- 

ren Stellung grofien Wert gelegt hatten278, war vermutlich Ersatz fur jene prunkvollen Sarkophage, in 

denen die byzantinischen Kaiser279 und die karolingischen Herrscher - wie Karl der Grofie280 und Lud

wig der Fromme281 - beigesetzt worden sind.

Aus dem ohnehin sehr kleinen Kreis von Bevorrechtigten, die innerhalb der Burgkirchen der Slowakei, 

Mahrens und Bohmens begraben wurden, heben sich zwei Manner noch weiter heraus, die wegen der 

aufiergewohnlichen Lage ihres Grabes wohl zu den bedeutendsten Personlichkeiten ihres Landes gezahlt 

haben diirften. Dabei handelte es sich zum einen um den unter dem Altar der Martinskirche von Nitra 

begrabenen Mann, der zwar ohne Waffen und Trachtbestandteile, aber mit einer karolingischen Silber- 

miinze als Totenobolus im Munde zur letzten Ruhe gebettet worden ist. Da die Bestattung unter dem 

Altar der Kirche im Fruhmittelalter ein Privileg war, das nur Martyrern oder anderen Heiligen 

zustand282 und das weltliche Herrscher - weder Karl der Grofie noch die byzantinischen Kaiser - nicht 

fur sich in Anspruch nehmen konnten, diirfte dieser Mann mehr als ein Furst oder ein geistlicher Wiirden- 

triiger gegolten und vermutlich im Rufe der Heiligkeit gestanden haben. Von seiner gesellschaftlichen 

Stellung her ist er demnach anders zu bewerten als die in den Burgkirchen von Mikulcice und Prag bestat- 

teten Manner und Frauen.

Zum zweiten handelt es sich um jene Person, die in der beraubten gemauerten Gruft im Schiff der Kirche 

V von Mikulcice begraben lag. Im Gegensatz zu alien anderen Kirchen war dieser Bau nicht von einem 

Graberfeld umgeben. Diese besonders privilegierte Einzelbestattung ist ein Dokument fur Rang und 

Macht, das sicher nur einem Fiirsten zustand. Das Vorbild fur eine solche Anlage diirfte die Pfalzkapelle 

in Aachen mit dem Grab Kaiser Karls des Grofien gewesen sein.

Im Unterschied zu den Merowingern und Karolingern wurden die byzantinischen Kaiser nicht im Kir- 

cheninnern, sondern in einem Mausoleum - dem sog. Heroon des Justinian - beigesetzt, das an die Apo- 

stelkirche in Byzanz angebaut war283. Die Vermutung liegt nahe, dafi die an die Kirchen von Breclav- 

Pohansko und Uherske Hradiste-Sady sowie an Kirche II von Mikulcice angebauten Nebenraume, in 

denen eine oder mehrere Bestattungen liegen, auf dieses byzantinische Vorbild zuriickgingen und als 

Mausoleen dienten284.

Durch die auffallig kleine Zahl der Bestattungen im Innern oder in den Vor- und Nebenraumen der Kir

chen unterscheiden sich die Verhaltnisse in Grofimahren und Bohmen wahrend des 9. und 10. Jahrhun- 

derts sehr deutlich von denen im Westen des merowingischen Frankenreichs. Andererseits lassen sich 

erstaunliche Ubereinstimmungen mit den Befunden im fruhmittelalterlichen Bayern erkennen, wo

277 Vgl. den Befund in der Marienkirche S. 603f. Abb. 53.

278 Christlein (Anm. 275) 582 ff. Abb. 6.

27? P. Grierson, The Tombs and Obits of the Byzantine 

Emperors (337-1042). Dumbarton Oaks Papers 16,1962, 

Iff.

280 J. Buchkremer, Das Grab Karls des Grofien. Zeitschr. 

Aachener Geschichtsver. 29,1907,68 ff. — C. Beutler, Sta- 

tua (1981) 65ff. Abb. 36-38. — P. E. Schramm u. F. 

Miitherich, Denkmale deutscher Kbnige und Kaiser 

(1962) 120 Abb. 18.

281 Schramm u. Miitherich (Anm. 280) 122 Abb. 23. - J. A.

Schmoll, gen. Eisenwerth, Das Grabmal Kaiser Ludwigs 

des Frontmen in Metz. Aachener Kunstbl. 45,1974, 76 ff.

Abb. 1; 5-8. — R. Hamann-Mac Lean, Die Reimser

Denkmale des franzosischen Konigtums im 12. Jahrhun- 

dert. Saint-Remi als Grabkirche im friihen und hohen 

Mittelalter. In: Beitrage zur Bildung der franzosischen 

Nation im Fruh- und Hochmittelalter. Nationes 4 (Hrsg. 

H. Beumann; 1983) 136 Taf. 29.

282 H. Clausen, Heiligengraber im Frankenreich. Ungedr. 

Diss. Marburg (1950). - C. Beutler, Die Entstehung des 

Altaraufsatzes. Studien zum Grab Willibrords in Echter- 

nach (1978) 52. 53. — M. Weidemann, Kulturgeschichte 

der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von 

Tours. Monographien RGZM 3,2 (1982) 22. - Zur Wert- 

schatzung von Grablegen im Mittelschiff von Kirchen 

vgl. Oswald (Anm. 5) 325.

283 Grierson (Anm. 279) 1 ff. — K. H. Kruger, Konigsgrab- 

kirchen. Miinstersche Mittelalter-Schriften 4 (1971) 461.

284 Der einzige einem Mausoleum vergleichbare Bau im 

Karolingerreich ist die fur die Gruft Ludwigs des Deut- 

schen an den Chor der Klosterkirche von Lorsch ange- 

baute »Ecclesia Varia«: F. Behn, Die karolingische Klo

sterkirche von Lorsch an der Bergstrafie (1934) 63 ff. 

(Freundlicher Hinweis von Herrn K. Weidemann, 

Mainz).
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Bestattungen im Kircheninnern sehr selten sind285, wahrscheinlich well der Klerus dort den kirchlichen 

Bestimmungen mehr Geltung verschaffen konnte. Die Priester aus den Bistiimern Regensburg, Salzburg 

und Passau, die in Bohmen, Mahren und der Slowakei als Missionare tatig waren286, haben vermutlich 

die ihnen gewohnte restriktive Handhabung der Kirchenvorschriften in die Missionsgebiete iibertragen, 

zumal die Synoden von Aachen (809) und Mainz (813) das Verbot der Bestattung von Laien in den Kir

chen ausdriicklich bekraftigt hatten287.

Angesichts der iiberlieferten Berichte uber die Bestattung der Premyslidenfiirsten des spaten 9. und des 

10. Jahrhunderts im Innern der Prager Burgkirchen, die durch die archaologischen Befunde nicht wider- 

legt, sondern vielmehr gestutzt werden, ist der Schlufi berechtigt, dafi zu dem kleinen Kreis auserwahlter 

Personen, die im Innern der Burgkirchen von Mikulcice begraben wurden, ausschliefilich die mahrischen 

Fiirsten (Mojmir I., Rostislav, Svatopluk I., Svatopluk II. und Mojmir II.) und Fiirstinnen gehorten und 

dafi es sich bei den in den Vor- und Nebenraumen der Kirchen bestatteten Mannern, Frauen und Kindern 

um Angehdrige der Furstenfamilie handelte. Wenn das Privileg der »Kirchenbestattung« auch anderen 

einflufireichen Adelsfamilien zugestanden worden ware, so miifite - wie ein Blick auf die Befunde im 

merowingerzeitlichen Siidwestdeutschland zeigt288 — die Anzahl solcher Graber erheblich grofier gewe- 

sen sein.

In den Bestattungen innerhalb der Kirchen des 9. und 10. Jahrhunderts wird also die Spitze der politi- 

schen und sozialen Hierarchie Grofimahrens und Bohmens fafibar, die allein aufgrund einer Formen- 

und Qualitatsanalyse der Grabbeigaben nicht aus der wohlhabenden Oberschicht des Landes herauszu- 

losen ware.

Ebenso wie bei den Premysliden in Bohmen sind die »Kirchenbestattungen« in Grofimahren letztlich ein 

Ausdruck jener unbestrittenen Vormachtstellung unter den Adelsfamilien des Landes, die Mojmir I. im 

Laufe des ersten Drittels des 9. Jahrhunderts fur die Mojmiriden erringen konnte. In den archaologischen 

Befunden spiegelt sich also eine politische Realitat, der viele zeitgendssische Chronisten z.B. dadurch 

gerecht zu werden suchten, dafi sie Furst Rostislav, den Nachfolger Mojmirs L, als »Rex« und sein Herr- 

schaftsgebiet als »Regnum« bezeichneten289.

285 Vgl. den Beitrag von H. W. Bohme in diesem Band.

286 V. Vavrinek, Die Christianisierung und Kirchenorganisa- 

tion Grofimahrens. Historica 7, 1963, 25. 31. — K. Bosl, 

Probleme der Missionierung des bbhmisch-mahrischen 

Herrschaftsraumes. In: Cyrillo-Methodiana (Hrsg. M.

Hellmann, R. Olesch, B. Stasiewski u. F. Zagiba; 1964) 

1 If. - F. Zagiba, Die christliche Mission bei den Slawen. 

In: Grofimahren, Slawenreich zwischen Byzantinern 

und Franken. Ausstellungskatalog Mainz (1966) 21 f. — K. 

Bosl, Probleme der Missionierung des bohmisch-mahri

schen Herrschaftsraumes. In: Siedlung und Verfassung

Bohmens in der Friihzeit (Hrsg. F. Graus u. H. Ludat; 

1967) 107ff. - Graus (Anm. 209) 7. 25. - Wolfram (Anm. 

8) 130.

287 B. Kotting, Der friihchristliche Reliquienkult und die 

Bestattung im Kirchengebaude (1965) 33 ff.

288 Vgl. den Beitrag von H. W. Bohme in diesem Band.

289 F. Graus, L’Empire de Grande-Moravie, sa situation dans 

1’Europe et sa structure interieure. In: Das grofimahri- 

sche Reich, Nitra 1963 (1966) 164 Anm. 38.
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FUNDLISTE ZU ABB. 29

Graber mit Sporen, Waffen und Riemenzungen bei der Kirche von Stare Mesto — Na Valach 

(Angabe des Planquadrats jeweils in Klammern).

Graber mit Schwertern: Grab 119/AZ (6B), 223/51 (7B), 

277/49 (8F), 190/50 (10 F) und 116/51 (11 C).

Graber mit Axten: Grab 225/AZ (1 C), 295/AZ (1C), 20/AZ 

(5C), 58b/AZ (5C), 119/AZ (6B), 124/AZ (6B), 42/AZ 

(6C), 80/AZ (6C), 203/51 (7B), 207/51 (7B), 223/51 (7B), 

224/51 (7B), 18/AZ (7C), 163/51 (7C),21/AZ (7D), 156/49 

(7E), 64/50 (7F), 19/48 (8D), 287/49 (8D), 86/48 (9B), 146/ 

51 (9B), 86/51 (9D), 287/51 (10B), 289/51 (10C), 251/51 

(10C), 265/51 (10C), 190/50 (10F), 272/51 (12C), 1515 

(12C), 1492 (12D), 1562 (13C) und 1572 (13C).

Graber mit Sporen: Grab 295 (1C), 204/AZ (2D), 20/AZ 

(5C), 58b/AZ (5C), 119/AZ (6B), 124/AZ (6B), 44/AZ 

(6C), 80/AZ (6C), 85/AZ (6C), 223/51 (7B), 224/51 (7B), 

307/49 (7D), 313/49 (7D), 96/AZ (7E), 50/50 (7E), 156/49 

(7E), 185/49 (7E), 366/49 (7E), 52/50 (7F), 106/50 (7F), 

190/51 (8C), 6/48 (8D), 19/48 (8D), 266/49 (8D), 37/49 

(8E), 247/49 (8E), 287/49 (8E), 210/49 (8F), 85/51 (9C), 

112/51 (9C), 86/51 (9D), 70/51 (9E), 140/50 (9F), 174/50 

(9G), 251/51 (10C), 263/51 (10C), 265/51 (10C), 287/51 

(10C), 289/51 (IOC), 227/51 (10D), 228/51 (10D), 190/50 

(10F), 116/51 (11C), 272/51 (11 C), 1484 (12D), 1492 (12D), 

1494 (12D) und 1572 (13C).

Graber mit kostbaren Riemenzungen: Grab 96/AZ (7E), 23/ 

48 (8 D) und 126/49 (9D).

FUNDLISTE ZU ABB. 30

Graber mit Schmuckbeigaben bei der Kirche von Stare Mesto — Na Valach 

(Angabe des Planquadrats jeweils in Klammern)

Graber mit Goldschmuck: Grab 88/AZ (5B), 106/AZ (5B), 

16/AZ (6C), 33/AZ (6C), 34/AZ (6C), 14/AZ (7C), 167/51 

(7C), 192/51 (7 C), 193/51 (7 C), 197/AZ(7D), 282/49 (7D), 

290/49 (7D), 298/49 (7D), 50/50 (7E), 51/50 (7F), 76/48 

(8B), 78/48 (8B), 200/51 (8B), 189/51 (8 C), 190/51 (8C),22/

48 (8D), 23/48 (8D), 24/48 (8D), 26/48 (8D), 281/49 (8D), 

103/50 (8F), 323/49 (8F), 148/51 (10B), 40/51 (10D), 145/ 

51 (10B), 124/51 (IOC), 277/51 (IOC), 258/51 (11 C), 272/ 

51 (11C) und 1671 (12B).

Graber mit vergoldetem Schmuck: Grab 121/AZ (6B), 219/ 

51 (7B), 223/51 (7B), 12b/AZ (7C), 15/AZ (7C), 166/51 

(7C), 134/49 (7D), 251/49 (7D), 282/49 (7D), 286/49 (7D), 

299/49 (7D), 302/49 (7D), 297/49 (7E), 300/49 (7E), 309/49 

(7E), 68/48 (8 B), 52 /48 (9 C), 24/48 (8 D), 25/48 (8 D), 33/48 

(8D), 64/49 (8D), 261/49 (8D), 266/49 (8D), 292/49 (8E), 

151/50 (8F), 317/49 (8F), 223/49 (8F), 80/50 (8G), 132- 

133/51 (9C), 126/49 (9D), 129/49 (9D), 224/49 (9D), 228/

49 (9E), 250/49 (9E), 260/49 (9E), 1589 (9J), 122/51 (IOC), 

284/51 (IOC), 285/51 (IOC), 88/49 (10D), 114-115/51 

(10D), 2/51 (10E), 44/51 (10E), 102/51 (11B), 1614 (12C), 

1481 (12D), 1493 (12D) und 1498 (12D).

Graber mit Silberschmuck: Grab 241/AZ (1C), 274/AZ 

(1C), 290/AZ (1C), 318/AZ (2B), 202/AZ (2C), 209/AZ 

(2C), 213/AZ (3C), 233/AZ (2C), 265/AZ (2C), 266/AZ 

(2C), 276/AZ (2C), 282/AZ (2C), 286/AZ (2C), 292/AZ 

(2C), 327/AZ (2D), 328/AZ (2D), 211/AZ (3C), 88/AZ 

(5B), 103/AZ (5B), 106/AZ (5B), 152/AZ (5B), 19/AZ 

(5C), 46/AZ (5 C), 57a/AZ (5 C), 58a/AZ (5 C), 68/AZ (5C), 

86/AZ (6B), 99/AZ (6B), 109/AZ (6B), 110/AZ (6B), 111/ 

AZ (6B), 121/AZ (6B), 122/AZ (6B), 11/AZ (6C), 37/AZ 

(6C), 59/AZ (6C), 88/AZ (6C), 202/51 (7B), 205/51 (7B), 

209/51 (7B), 212/51 (7B), 218/51 (7B), 219/51 (7B), 220/51 

(7B), 224/51 (7B), 12a/AZ (7C), 13/AZ (7C), 17/AZ (7C), 

51/AZ (7C), 117a/AZ (7C), 117b/AZ (7C), 167/51 (7C), 

171/51 (7C), 174/51 (7C), 179/51 (7C), 192/51 (7C), 193/ 

51 (7C), 22/AZ (7D), 69a/AZ (7D), 97/AZ (7D), 115/AZ 

(7D), 162/51 (7D), 196/AZ (7D), 205/49 (7D), 251/49 

(7D), 278/49 (7D), 282/49 (7D), 286/49 (7D), 299/49 (7D), 

96/AZ (7E), 155/49 (7E), 185/49 (7E), 66/50 (7F), 70/50 

(7F), 78/AZ (7F), 67/50 (7G), 93/50 (7G), 70/48 (8B), 80/ 

48 (8B), 196/51 (8B), 200/51 (8B), 43/48 (8C), 45/48 (8C), 

155-156/51 (8C), 157/51 (8C), 159/51 (8C), 5/48 (8D), 8/ 

48 (8D), 9/48 (8D), 15/48 (8D), 22/48 (8D), 23/48 (8D), 

25/48 (8D), 26/48 (8D), 29/48 (8D), 33/48 (8D), 40/49 

(8D), 130/49 (8D), 252/49 (8D), 261/49 (8D), 266/49 (8D), 

281/49 (8D), 284/49 (8D), 55/49 (8E), 60/49 (8E), 174/49 

(8E), 208/49 (8E), 239/49 (8E), 259/49 (8E), 270/49 (8E), 

293/49 (8E), 14/50 (8F), 46/50 (8F), 317/49 (8F), 338/49 

(8F), 94/50 (8G), 95/50 (8G), 345/49 (8G), 123/50 (8H), 

124/50 (8H), 359/49 (8H), 1530 (8 K), 1542 (8K), 1544 (8 K), 

82/48 (9B), 83/48 (9B), 85/48 (9B), 226/51 (9B), 52/48 

(9C), 54/48 (9C), 56/48 (9C), 83/51 (9C), 8/49 (9D), 20/49 

(9D), 21/49 (9D), 52/49 (9D), 90/49 (9D), 95/51 (9D), 97/ 

51 (9D), 105/49 (9D), 108/49 (9D), 118/49 (9D), 119/49 

(9D), 126/49 (9D), 129/49 (9D), 65/51 (9E), 224/49 (9E), 

268/49 (9E), 142/50 (9F), 143/50 (9F), 144/50 (9F), 154/50 

(9F), 155-156/50 (9F), 162/50 (9F), 167/50 (9G), 172/50 

(9G), 178/50 (9H), 122/51 (IOC), 125/51 (IOC), 236/51

(IOC) , 277/51 (IOC), 40/51 (10D), 80/51 (10D), 107/49

(IOD) , 227/51 (10D), 232/51 (10D),2/51 (10E),5/51 (10E), 

14/51 (10E), 37/51 (10E), 191/50 (10F), 105/51 (11B), 1511

(IIB) , 87/51 (11C), 117/51 (11C), 261/51 (11C), 281/51

(IIC) , 1509 (11 C), 244/51 (11D), 252/51 (11D), 254/51

(IID) , 1514 (12C), 1516 (12C), 1522 (12C), 1523 (12C), 

1624 (12C), 1480 (12D), 1493 (12D), 1585 (12D), 1558 

(13C), 9 (13D), 1570 (13D) und 1577 (13D).
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