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Der slawische Burgwail von Klietz, Kreis Havelberg — ein Vorbericht

Von Hubert Reimer, Leipzig

Mit 15 Abbildungen

Im Jahre 1958 verzeichnet P. Grimm (1958) in seiner Arbeit liber die vor- und 

friihgeschichtlichen Burgwalle der Bezirke Halle und Magdeburg unter der Nr. 864 Klietz 

folgendes: „Name Wallweide. Lage auf einer kleinen in den ,Kleinen See4 vorspringenden 

Halbinsel, 0,2 km westl. des Dorfes. Beschreibung: Bis auf zwei flache Erhohungen deren 

Deutung als Ruinenhiigel oder natiirliche Kuppen unsicher ist, sind keine Reste zu 

erkennen. Erwahnung: 1144 Clitze cum toto Burchwardo44. Der Name Wallweide wird 

erstmalig von P. Grimm verwendet, denn auf dem historischen Mebtischblatt aus dem 

19. Jh. (Abb. 1) erscheint er noch nicht. Er ist demnach eine spatere Bezeichnung und 

moglicherweise durch die Untersuchungen von M. Bathe (1931), auf die sich P. Grimm auch 

in der Beschreibung stiitzt, verursacht worden. Die von M. Bathe gegebene Gelandebe- 

schreibung trifft bis auf die zwei erwahnten flachen Erhohungen im wesentlichen auch 

heute noch zu. Diese Erhohungen waren 1975, als der Verf. zusammen mit Prof. Dr. H. A. 

Knorr den Platz besichtigte, nicht mehr vorhanden.

Auf der durch den Bogen des Klietzer Sees und dem daraus entspringenden Triiben- 

graben gebildeten Halbinsel land sich eine unregelmaBig rundlich geformte Erhohung mit 

einer scharfen Einziehung im Siiden (Abb. 2), die bis zu 2,20 m iiber das umliegende flache, 

z. T. sumpfige Wiesengelande emporragt. Der Charakter dieser Erhohung als mittelalter- 

liche Befestigungsanlage war aus der Lage im Gelande und der erhaltenen Form nicht 

eindeutig abzulesen, so dab sich Prof. Knorr und der Autor mit Genehmigung des 

Landesmuseums fur Vorgeschichte Halle (Saale) entschlossen, hier eine Grabung zur 

Uberpriifung vorzunehmen.

Im Rahmen des Ausgrabungspraktikums fur zukiinftige Geschichtslehrer, das an der 

Sektion Geschichte der Karl-Marx-Universitat Leipzig seit 1976 als obligatorischer 

Bestandteil des Studiums durchgefiihrt wurde, begann in diesem Jahre die Untersuchung 

des Gelandes. Ziel der ersten Grabungskampagne war es, zunachst festzustellen, ob 

iiberhaupt eine Befestigungsanlage an diesem Platz existiert hatte und in welcher Zeit sie in 

Funktion war. Die Bestatigung der Annahme von P. Grimm iiber den Charakter dieser 

Anlage konnte tatsachlich bereits in der ersten Grabungskampagne gesichert werden. Bei 

den L ntersuchungen wurde wahrend der sechs bisher durchgefiihrten Grabungskam- 

pagnen tatkraftige Hilfe sowohl vom Landesmuseum Halle als auch von der Gemeinde 

Klietz geleistet. Besonderer Dank gilt dem brtlichen Bodendenkmalpfleger, Herrn 

Oberlehrer H. Sachfie, und Herrn Hauptmann Leonhardt von der damaligen NVA- 

Garnison Klietz. Letzterer stellte Ger at und Hilfskrafte zur Verfiigung und lieB durch seine 

Aufklarungsgruppe auch das Gelande vermessen. Der Direktor der Oberschule in Klietz, 

Herr G. Hirschberger, stellte dankenswerterweise die Raumlichkeiten der Schule als 

Unterkunft und Arbeitsraum zur Verfiigung.
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Abb. 1. Historisches MeBtischblatt (Ausschnitt) von Klietz und Umgebung

Im Ergebnis der Begehung und ersten Untersuchung des Burgwalles ergab sich folgendes 

Bild. In dem nach Westen gerichteten Bogen des Klietzer Sees, aus dem an dieser Stelle der 

Triibengraben entspringt, bildete sich eine flache Talsandinsel mit unregelmaBig gef'orm- 

tem Hohenrelief. Diese Talsandinsel, die das umliegende Gelande um 0,30 bis 1,0 m 

iiberragt, wurde von den Erbauern des Burgwalles als giinstiger Standort gewahlt. Auch 

heute noch umflieBt der Triibengraben als natiirlicher Schutzgraben den Westteil des 

Gelandes direkt. Der ungefahre Mittelpunkt des Burgwallgelandes befindet sich ca. 330 m 

westlich des Kirchturmes der Klietzer Kirche (Abb. 1). Das Gelande des Burgwalles wurde 

als hochwasserfreie Flache bis Anfang der sechziger Jahre ackerbaulich genutzt, danach 

war es kurzzeitig Standort einer Gefliigelfarm und seit Mitte der sechziger Jahre ist es 

Weideflache. Dutch die Nutzung als Acker war die Oberflache weitgehend verebnet, damit 

die Kontur stark verschliffen. Von dem charakteristischen „Kessel“ des Burgwalls war 

keine Spur mehr vorhanden. Eindeutig lieB sich feststellen, daB sich der am besten und 

hochsten erhaltene Teil der Anlage im Ostbereich des Burgwallgelandes befand. Von dort 

fiel das Terrain nach Westen, Norden und Siiden hin leicht ab und erreichte im Westen 

direkt am Seeufer noch knapp I m Hbhe fiber Wiesenniveau (Abb. 2). In der 

West-Ost-Ausdehnung maB das Gelande ca. 106 m und in der Nord-Siid-Ausdehnung an 

der breitesten Stelle ca. 114 m (jeweils von WallluB zu WallfuB gemessen).
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(Jbersichtsplan mit Grabungsschnitten 

1976 - 1982

Burgwall Klietz

Abb. 2. Ubersichtsplan der Grabungsschnitte, Burgwall Klietz, Kr. Havelberg (1976—1982)

Zur Klarung des Problems, ob hier in Klietz tatsachlich eine Befestigungsanlage vorliegt, 

wurde 1976 zunachst ein 32 m langer und 2 bzw. 1 m breiter Ost-West orientierter 

Suchschnitt angelegt (Abb. 2). Der Schnitt wurde an der besterhaltensten Stelle des 

Burgwallgelandes angesetzt. Durch diesen Schnitt konnte zunachst die ehemalige Existenz 

einer Befestigungsanlage bestatigt werden. Die Befestigung bestand aus einem ca. 0,60 m 

tiefen und ca. 3,70 bis 4,00 m breiten Graben, einer Palisadenreihe mit dahinter liegendem 

Flechtwerkzaun und einem massiven Holz-Erde-Wall von rund 5 m Basisbreite. Im 

Verlaufe der folgenden Grabungskampagnen wurde diese Wallfront im Ostteil des Gelandes 

mehrfach geschnitten und auf einer Lange von 64 m freigelegt, so daB in diesem Bereich des 

Burgwallgelandes aussagekraftige Befunde vorliegen. Im Westteil des Gelandes wurden die 

Suchschnitte II und IV angelegt (Abb. 2), und im Siiden wurde Schnitt V, Nordwest-Siidost 

orientiert, in Angriff genommen, um den Verlauf der Befestigungsfront in diesem Bereich zu 

klaren. Es zeigte sich aber, daB im Westteil des Gelandes keinerlei Reste einer Befestigung 

nachgewiesen werden konnten. Eine Sicherung dieses Gelandeabschnittes durch ein- 

gerammte Palisaden ist zwar wahrscheinlich, heute aber nicht mehr nachzuweisen, es sei 

denn, sie finden sich im Boden des jetzigen Klietzer Sees. Trotz intensiver Begehung und 

I ntersuchung des sumpfigen Uferstreifens konnten aber keinerlei Spuren gefunden 

werden. Aber auch im Siidteil des Wallgelandes konnten keine Spuren einer ehemals
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existierenden Befestigung nachgewiesen werden. Dieser Teil des Burgwallgelandes war im 

spaten Mittelalter bzw. in der friihen Neuzeit zu nicht niehr konkret nachvollziehbaren 

Zwecken abgegraben worden, wobei die damals noch vorhandenen Teile der Befestigung 

restlos mit entfernt worden sind. Ziegelbrocken und glasierte Keramik deuten fur die 

zeitliche Festlegung dieser Stbrung einen Zeitansatz nach dem 16. Jh. an. Im Bereich der 

Wallfront an der Siidostecke des ehemaligen Burgwalles lieB sich noch deutlich erkennen, 

daB bier Palisaden herausgerissen und der Flechtwerkzaun zerstort wurde. Audi an dieser 

Stelle fanden sich Ziegelreste und glasierte Scherben des 16./17. Jh.

Gleichgultig, ob und wie nun West- und Siidseite des Gelandes befestigt gewesen sein 

mogen, ergibt sich aus den in sechs Grabungskampagnen gemachten Befunden, daB die 

Anlage in Klietz zu den sogenannten Abschnittswallen gehort. In einer Gewasserschlinge 

auf einer unregelmaBig geformten Talsandinsel gelegen, umgeben von sumpfigem Niede- 

rungsgelande, brauchte offensichtlich nur die der heutigen Ortlage zugewandte Ostseite 

und teilweise die Siidseite mit einer Holz-Erde-Konstruktion befestigt zu werden, um das 

Sicherheitsbediirfnis der Erbauer zu befriedigen. Die Untersuchung der Wallkonstruktion 

ergab, daB bier mindestens zwei Bauphasen vorliegen, die sich durch die Art der jeweils 

gewahlten Befestigungselemente klar voneinander trennen lassen. In Phase I besteht die 

Befestigung aus einem vorgelagerten 3,7 bis 4,2 m breiten und 0,6 bis 0,7 m tiefen 

Sohlgraben. Hinter diesem Graben folgt eine flache Bernie von 2,5 bis maximal 3,0 m 

Breite. Danach beginnt der massive Holz-Erde-Wall, dessen Vorderfront in unterschied- 

licher Form und Weise gestaltet war. In den Quadranten r~ v 17" 19 besteht sie aus einer 

komplizierten Plankenkonstruktion, die sehr ahnlich der des Walles von Scharstorf 

(Herrmann 1985, S. 112) war. Zu dieser Konstruktion gehoren 4,09 bis 4,29 m lange und 

0,25 bis 0,35 m breite und 0,05 bis 0,10 m dicke Planken aus Eichenholz (Abb. 3). Diese 

Planken wurden hochkant aufeinandergestellt und besitzen in regelmaBigen Abstanden 

eingehauene 0,15 — 0,25 m breite und 0,03 — 0,06 m tiefe Rechteckkerben, durch die 

0,35 "0,45 m lange Osenbohlen mit zentralem Vierkantloch geschoben wurden. Diese 

Osenbohlen sind auf beiden Seiten der Plankenwand durch senkrecht durch das zentrale 

Vierkantloch gefiihrte vierkantige Eichenholznagel miteinander verbunden worden. Zur 

Stabilisierung der Holznagel wurden zusatzlich Holzkeile verwendet. Zusatzlich zur 

Festigung der Plankenwand dienten jeweils im Wechsel mit den Holzdsen Rund- und

Ahl). 3. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall. Holzplanken der alteren Wallphase
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Kantholzer mit Ankerkopfenden, die auf der Riickfront ini Wallkorper mittels Holznageln 

verkeilt waren. Die weitere Stabilisierung der Vorderfront zumindest ini unteren Bereich 

bewirkten 2,50 bis 2,85 m lange, unten angespitzte Vierkantbalken, die an ihrem oberen 

Ende mittels eines Ankerbalkens gleichfalls ini Wallkorper verankert waren. Im Bereich der 

Quadranten v~aa 18 — 19 konnte eine Asthakenkonstruktion aus Rundhblzern freigelegt 

werden, von der leider nur noch die unterste Lage erhalten war. Auch diese Asthaken

konstruktion wurde durch zusatzlich vor der Vorderfront eingerammte, unten angespitzte 

Rundholzer von 0,20 — 0,25 m Durchmesser gesichert. In den Quadranten o~q 18 — 19 

konnte eine Reparatur der Vorderfront festgestellt werden, die offensichtlich sehr 

kurzfristig notwendig geworden war. Anstelle einer Plankenwand war hier auf ca. 3 m 

Lange ein kraftiger Flechtwerkzaun aus uberdurchschnittlich dicken Asten und Zweigen 

errichtet worden, dem durch vor der Vorderfront eingerammte Rundholzer mehr Stabilitat 

verliehen wurde. Das zeitliche Verhaltnis dieser drei unterschiedlichen Gestaltungsformen 

der Wallvorderfront zueinander war nicht eindeutig festzulegen. Es ist allerdings sicher, 

daB der grobe Flechtwerkzaun spater als die Plankenkonstruktion errichtet worden sein 

muB, da sich an der Innenbasis des Zaunes Reste von zerbrochenen, moglicherweise 

angebrannten Planken fanden, die bei seiner Herstellung in die Erdfiillung gerieten. Das 

zeitliche Verhaltnis von Asthakenkonstruktion und Plankenwand war leider nicht 

festzustellen.

Der Kern der massiven Holz-Erde-Konstruktion bestand aus einer lockeren rostartigen 

Konstruktion miteinander verzargter Rund- und Kantholzer, deren Zwischenraume 

iiberwiegend mit Lehm, seltener mit Sand ausgefiillt waren. Die Riickfront des Walles 

bestand aus einer Plankenkonstruktion ahnlich der der Vorderseite, die allerdings weit 

weniger gut erhalten war. Die Basisbreite der Holz-Erde-Mauer betragt zwischen 4,90 und 

5,50 m. Auf der Wallkrone dieser Befestigung diirfte zumindest an einer Stelle ein weiterer 

Flechtwerkzaun von bis zu 1,40 m Hdhe gestanden haben, vielleicht als eine Art 

Faschinenzinne ausgebildet, der bei der Zerstbrung des Walles, die zumindest an zwei 

Stellen durch Brand erfolgte, in den Graben abgestiirzt war und sich hier fast vollstandig 

erhalten hatte. Die erwahnte Berme wurde in einem zweiten Arbeitsgang aufgehbht und 

kurz vor der Grabenkante mit einem durchgehenden Flechtwerkzaun, der auf mehr als 

50 m Lange nachgewiesen werden konnte, nach aufien abgesichert. Auf diese Weise 

erreichte die Berme nach ihrer Fertigstellung eine Hdhe von ca. 0,8 m uber Wiesen- 

niveau.

Die Phase II der Wallkonstruktion ist gekennzeichnet durch eine Palisadenwand aus 

senkrecht eingesetzten bzw. eingerammten Palisaden. Im Bereich der nach Osten 

gerichteten Wallfront sind die Palisaden durchgehend unten glatt abgeschnitten und 

eingegraben, wahrend sie im Nordostbereich ebenso ausnahmslos unten angespitzt und 

eingerammt worden waren. Dieser Unterschied war sicher durch den Untergrund bedingt. 

Im sumpfigen Nordostbereich konnten die Palisaden in den Untergrund eingeschlagen 

werden, wahrend das bei dem festen Boden im Ostteil offensichtlich nicht mbglich war. Die 

Palisaden sind nur im Bereich des Grundwassers in ihren unteren Teilen in Holzsubstanz 

erhalten. An mehreren Stellen konnten sie jedoch als Verfarbung bis zu einer Lange von 

1,85 m sicher festgestellt werden. Die Wallvorderfront der Phase II ist in alien bisher 

erfaBten Bereichen nicht gewaltsam zerstort worden, sondern langsam verfallen. Die 

Palisaden sind im Verlaufe dieses langsamen Verfallens unter dem Erddruck der 

Wallfiillung z. T. bis zu einem Winkel von 45° nach auBen gedriickt worden. Uber das 

Aussehen dieser Palisadenfront und die Bekronung der Palisaden kann man auf Grund der 

Befunde mit relativer Sicherheit annehmen, daB sie weitgehend der bekannten wohlerhal- 

tenen Palisadenwand von Behren-Liibchin glich (Herrmann 1985, Taf. 45). Sowohl die 

Mittelzapfen der Palisadenkdpfe als auch Ankerbalken mit rechteckigen Durchlochungen
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haben sich in Einzelfallen erhalten. Die durchlochten Ankerbalken mit ihrem vorderen 

Ende iiber den Mittelzapfen der Palisade gestiilpt, waren mil ihrem hinteren Ende 

vermittels 0,40 0,70 m langer Holznagel, die schrag in den Wallkbrper eingeschlagen 

waren, in der Lage, das Oberteil der Palisaden zu fixieren.

Das zeitliehe Verhaltnis von Phase I zu Phase II ist besonders im Bereich der Quadranten 

r~v 16— 19 eindeutig auch stratigraphisch abgesichert. In diesem Bereich zeigt sich die 

hermitergebrochene Plankenkonstruktion der Phase I deutlich von den eingesetzten 

Palisaden der Phase 11 iiberlagert.

An der Innenfront im Ostteil des Walles mid moglicherweise auch im weiteren 

Innenraum waren Wohnbauten errichtet worden. An der Wallinnenfront sind diese z. T. 

durch die Reste von Reisigflechtmatten, die einstmals den Boden dieser Behausungen 

bildeten, zweifelsfrei nachgewiesen. Eindeutige Hausgrundrisse konnten jedoch auf Grund 

der fragmentarischen Erhaltung der baulichen Reste nicht gewonnen werden. Als 

aufgehende Teile einer Behausung konnte nur eine Flechtwerkwand von ca. 2,50 m Lange, 

die noch ca. 0,25 m hoch erhalten war, freigelegt werden. Diese Flechtwerkwand, die 

vermutlich zu einem kleineren Bauwerk gehdrte, ist jedoch jiingeren Datums. Sie gehort 

namlich friihestens in Phase II der Wallkonstruktion, da sich unmittelbar neben ihr das 

unsachgemaB bearbeitete Bruchstiick einer Palisadenbohle fand, die offensichtlich als 

Schwelle sekundar benutzt wurde.

Im Innenraum des Burgwalles lieB sich eine klare Trennung nach Wohn- oder 

Siedlungsschichten nicht vornehmen, da in den untersuchten Bereichen zahlreiche 

Stdrungen vorliegen, die dies praktisch unmoglich machten. Diese Stdrungen betreffen 

sowohl die Benutzungsdauer des Burgwalles als auch die Zeit danach. Besonders die 

landwirtschaftliche Nutzung der Innenflache hat bier kaum wiedergutzumachende 

Schaden angerichtet. Nur in meist unmittelbar an der Wallriickfront gelegenen Abschnit- 

ten lieB sich eine gewisse Schichtenfolge erkennen, die auf zwei durch eine Brand- oder 

Ascheschicht getrennte Siedlungsschichten hindeutet.

Der zur Phase II gehdrende Graben ist wiedermn ein flacher Sohlgraben mit einer 

durchschnittlichen Tiefe von 0,6 m mid einer Breite von 5,90 bis 6,30 m. Leider konnten aus 

beiden Graben keine datierenden Funde gemacht werden.

Die nutzbare Innenflache des Klietzer Burgwalls mit seinem Durchmesser in 

West-Ost-Rich tung von ca. 75 m reiht ihn in die Gruppe der mittelgroBen Anlagen der 

Slawen ein.

Die auBerst reichhaltigen Funde, vor allem die Uberreste von Keramik, lassen die 

Untersuchung des Klietzer Burgwalls als ein lohnendes Unternehmen charakterisieren. 

Mehr als 25 000 Scherben liegen aus den Grabungskampagnen von 1976 bis 1982 vor. Dazu 

gehort auch das in den gleichen Zeitraum zu datierende Material aus Siedlungsgruben vom 

Wiesengelande dstlich des Burgwalls. Dieses Gelande wurde durch mehrere Suchschnitte 

von 0,5 bis 2,0 m Breite auf einer Flache von 50 X 60 m untersucht. Eine durchgehende 

Knlturschicht wurde nicht angetroffen, in vereinzelten Siedlungsgruben unklarer Bestim- 

mung fanden sich jedoch ausreichend keramische Reste, um sie ahnlich wie die 

Burgwallanlage in das 8. —11. Jh. zu datieren.

Vor der Behandlung der Keramik soil jedoch kurz der Bestand an Kleinfunden aus 

organischem Material mid aus Eisen vorgestellt werden. An Kammen liegen insgesamt 

Uberreste von drei Exemplaren vor, die alle dem einreihigen Typ der spatslawischen 

Dreilagenkamme entsprechen, wobei das Exemplar mil den aufwarts geschwungenen 

Enden das jiingste Stuck sein diirfte ( Abb. 4, I). Die Kamme sind in der iiblichen Technik 

hergestellt worden. Interessant diirfte nur sein, daB die Kammzinken erst nach der 

„Endmontage“ der Kamm- mid Deckleisten ausgesagt wurden, da sich am jeweils unteren 

Rand der kndchernen Deckleisten eindeutig die Sagespuren feststellen lassen. Die
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Abb. 4. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall. Fundmaterial. Dreilagenkamm (1), Dreilagenkamm (2), 

Eisenmesser (3), Eisenmesser (4)

Verzierung, soweit man bei den Klietzer Exemplaren davon sprechen kann, besteht aus 

schragen Sagestrichen auf den Deckleisten. Der untere und obere Rand der Deckleiste ist 

durch eine eingeritzte Linie betont. Weiter liegen vom Burgwall Klietz die iiblichen 

Knochenpfrieme unterschiedlicher Lange vor. In zwei Fallen benutzte man nicht 

komplette Rbhrenknochen zur Herstellung von Pfriemen, sondern versucbte, gespaltene 

Rbhrenknochen grob vorgerichtet fur diesen Zweck zu nutzen.

Bisher liegen aus Klietz von den auf slawischen Burgwallen iiblichen Formen und GrbBen 

elf Gebrauchsmesser vor (Abb. 4, 3,4). Wahrend die Mehrzahl eine annahernd spitz 

zulaufende Klinge besitzt, weist ein Exemplar (Abb. 4, 3) eine bewuBt hergestellte oder 

durch standige Nutzung verursachte abgerundete Klingenspitze auf. Ein kleines Eisenbeil 

gehbrt ebenfalls zum iiblichen Handwerksinventar slawischer Burgwalle. Seine zierliche 

Form macht es nur fur die Feinbearbeitung von Holzmaterial tauglich (Abb. 5, 1). Der Rest 

eines eisernen Sporns mit triangularem Querschnitt der Sporenschenkel, gleichmaBig 

rechteckigem Querschnitt des Stachels und annahernd rechteckiger Nietplatte verweist ihn 

in das 10. und den Anfang des 11. Jh. Stachel und Schenkel des Sporns liegen noch in einer 

Ebene (Abb. 5, 2). Von Holzeimern liegen mehrere Reste tordierter Henkel vor (wegen des
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Abb. 5. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Eisenbeil (1), Reitersporn (2), Eimerhenkel 

attache (3), tordierter Angelhaken (4), Spinnwirtel (5), Spinnwirtel (6), Spielstein, Ton (7)
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Abb. 6. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Backteller (1), Backteller (2), Backteller (3)

Abb. 7. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Randscherbe, Topf (1), Randscherbe, Napf 

(2), Randscherbe, Topf (3), Randscherbe, Topf (4), Randscherbe, Topf (5)
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Abb. 8. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Topf

schlechten Erhaltungszustandes nicht abgebildet). Zur gleichen GefaBgattung gehbren die 

einfachen Henkelattachen (Abb. 5, 3). Fiir den Nachweis des von den Burgwallbewohnern 

betriebenen Fischfangs sprechen neben einer groBen Anzahl gefundener Fischschuppen 

auch das Vorhandensein eines Angelhakens (Abb. 5, 4).

Drei deutsche Miinzen aus der 1. Halfte des 11. Jh. vervollstandigen die bisher 

vorliegenden Metallfunde. Hire Auswertung und ausfiihrlichere Interpretation soil einer 

Gesamtpublikation des Klietzer Materials vorbehalten bleiben.

An Spinnwirteln treten die iiblichen doppelkonischen Formen auf (Abb. 5, 5, 6), wobei 

anch kugelig-gedriickte Formen oder fast scheibenformige Exemplare gefunden wurden. 

Eine Besonderheit stellt der tdnerne Gegenstand auf Abb. 5, 7 dar. Eine annahernd 2 cm 

dicke Tonscheibe mit einem Durchmesser von ca. 3 cm ist auf der gesamten Oberflache mit 

Einstichen verziert, die mit einem Grashalm vorgenommen wurden. Ein absichtlich 

eingestochenes Muster laBt sich nicht erkennen. Die Oberkante nnd die Seite sind zusatzlich 

mit einer durchlaufenden Reihe von Fingernageleindriicken geschmiickt. Man kann diesen 

Gegenstand als Spielstein deuten. An keramischen Erzeugnissen fallt auf dem Burgwall von 

Klietz die relativ groBe Anzahl von Tellern auf. Bisher liegen mehr als 220 Bruchstiicke 

(meist Rander) von Tellern vor. Die Durchmesser schwanken zwischen 13 und 27 cm, wobei 

die Randgestaltung in der Regel relativ fluchtig vorgenommen wurde. Die Mehrzahl der 

Teller fand sich in einer Schichtentiefe ab 1,50 m, was einen zeitlichen Ansatz zumindest fiir 

die iiberwiegende Anzahl der Teller in die friihen Phasen des Klitzer Burgwalles bedeutet 

(Abb. 6, 1—3).

Generell ist die Keramik des Klietzer Burgwalls hart gebrannt und bis auf wenige 

Ausnahmen mit einiger Sorgfalt hergestellt worden. Auch was Magerung und Oberflachen- 

behandlung der Keramik angeht, fallt sie kaum aus dem in angrenzenden Gebieten 

Ublichen heraus. Die Magerung der altslawischen Keramik in Klietz ist allerdings 

unterschiedlich. Neben fein bis mittelfein gemagerten GefaBen, wobei die KorngroBe der 

Magerung von 0,05 bis 0,2 cm reicht, treten vereinzelt auch sehr grobgemagerte GefaBe mit 

einer KorngroBe von 0,3 bis 0,35 cm auf. Die Magerung der mittel- und spatslawischen 

Exemplare dagegen ist im Durchschnitt feiner und iiberschreitet in keinem Faile eine
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Abb. 9. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Topf (1), Topf, mittelslawisch (2)
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Abb. 10. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Topf mit „wildem Muster“ (1), Topf (2)

KorngrbBe der Magerung von 0,15 cm. Sehr fein gemagerte Scherben mit glatter Oberflache 

zahlen im Klietzer Material zu den Seltenheiten. Die Oberflache ist trotz vorgenommener 

Glattungsversuche (Wischspuren) immer leicht kbrnig. Auf die Art der GefaBherstellung 

deuten ca. 60 nachweisbare Achsabdriicke him Bei einer Gesamtzahl von mehr als 1300 

GefaBbbden bzw. Teilen davon erscheint diese Zahl allerdings klein. Da jedoch die Masse 

der Funde aus Bodenrandstiicken besteht und die Anzahl komplett erhaltener Boden 

relativ klein ist, so ist diese Relation durchaus erklarlich. AuBer den schon erwahnten 

Achsabdriicken mit einem durchschnittlichen Durchmesser von 2 cm finden sich auf den 

GefaBbbden Abdriicke von Flechtmatten, Holzbrettern, gesandetem I ntergrund und sehr 

selten Abdriicke von Geweben. Die DurchschnittsgrbBe der auswertbaren GefaBbbden
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betragt 10 cm (Houben 1986, S. 21). Drei Exemplare weisen einen doppelten Achsabdruck 

aid. \\ ie auch an anderen Fundplatzen iiblich, zeigen auch viele Klietzer Achsabdriicke 

eine exzentrische Position auf dem GefaBboden und nntermauern damit die Annahme, daB 

ein GroBteil der Klietzer GefaBe auf der langsam rotierenden Drehscheibe hergestellt 

wurde. Spatslawische GefaBboden weisen z. T. schmale bis zu 0,2 cm hohe Standringe und

Jschr. mittdt. Vorgesch., Bd. 75



338 Reimer, Hubert

Abb. 12. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Topf, mittelslawisch/spatslawisch (1), Topf 

mit plastischer Kerbleiste (2)

vereinzelt einen ganz schwach konkav eingedellten Standboden auf. Bodenzeicben fanden 

sich nur an sehr wenigen GefaBen. Diese eben genannten GefaBe wurden sicher bereits auf 

der schnell rotierenden Tdpferscheibe produziert.

H. Houben unterteilte in ihrer ungedruckten Diplomarbeit die Keramik des Burgwalls 

von Klietz in unterschiedliche Formengruppen. Fiir die altslawische und fur die 

jungslawische Keramik unterschied sie je fiinf Gruppen (Houben 1986, S. 25, 45). An 

Randformen benennt sie bei der altslawischen Keramik 10 und bei der jungslawischen 

Keramik 16 unterschiedliche Formen (Houben 1986, Taf. 5; 6). Bei 21 Grundverzierungs- 

motiven stellt sie insgesamt 65 Varianten auf (Houben 1986, S. 36 — 40, Taf. 7,1 — 5). Eine 

Durcbsicht des Materials zeigt, daB Kammstrichverzierungen eindeutig dominieren, 

wahrend andere Verzierungen wie Ringstempel, Ringelstich, plastische Kerbleisten und 

andere relativ vereinzelt auftreten.
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Abb. 13. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Topf, gegurtet, spatslawisch (1), Topf, 

gegurtet, spatslawisch (2), Topf, gegurtet, 11./12. Jh. (3)

22*
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2

Abb. 14. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Deckelrest, spatslawisch (1), Deckelrest, 

spatslawisch (2), Deckelrest, spatslawisch (3), Deckelrest, spatslawisch (4), Deckelrest, spatslawisch 

(5), Deckelrest, spatslawisch (6), Deckelrest, spatslawisch (7)

Audi die altslawische Keramik in Klietz weist mit iiber 40% bereits einen unverbaltnis- 

maBig hohen Anteil an verzierten GefaBen auf. Auffallig ist der hobe Anted, ja das 

Dominieren relativ gedrungener, fast mbchte man sagen gestauchter GefaBformen. In 

einigen Fallen bereitet die Klassifizierung als Topf Schwierigkeiten (Abb. 9, 2; 11), da die 

Hbhe geringer als der Randdurchmesser ist. Scharfprofilierte GefaBe sind in der altslawi- 

schen Keramik von Klietz selten, verwascbene, weiche Formen dominieren. Das unregel- 

maBige, fliichtige Wellenlinienband (Abb. 10, I) als sogenanntes „ Wildes Muster“ findet
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Abb. 15. Klietz, Kr. Havelberg. Burgwall, Fundmaterial. Aufsicht auf Deckel mit PaBmarke, 

spatslawisch (1), Seitenansicht, Deckel, spatslawisch (2)

seine Entsprechungen auf dem Siedlungsplatz neben dem Burgberg von Grieben. Dort 

konnte diese Verzierung in das 8. Jh. gesetzt werden. Zu den alt- und mittelslawischen 

Formen zahlen auch GefaBe wie Abb. 7, 5, die mit Ringelstich bzw. Ringstempein 

unterschiedlicher GrbBe und Anordnung verziert sind. Von der Form her fast identisch, 

aber leichter, diinnwandiger, zierlicher gefertigt, ist das GefaB auf Abb. 8, das jedoch auf 

Grund seiner Machart und Verzierung schon eindeutig dem mittelslawischen Horizont 

zugerechnet werden muB. Zu diesem Horizont zahlt zweifelsfrei auch das mit senkrechten 

Kammstrichbandern gezierte Tbpfchen der Abb. 9, 2, das seine Entsprecliungen u. a. 

auch in Magdeburg hat (Nickel 1964, Abb. 49j), wo es in den Zeitraum zwischen 800 und 

1000 datiert wird. Aber auch die hochschultrige, doppelkonische Form des GefaBes von 

Abb. 10, 2 mit seiner kombinierten Verzierung aus senkrechten Kammstrichbandern unter 

dem Rand, drei plastischen, aus dem GefaBkorper herausgearbeiteten Leisten, die auf bzw. 

unmittelbar ober- und unterhalb des Umbruches umlaufen, gehdrt zu der mittelslawischen 

Formengruppe. Die auf dem Umbruch umlaufende plastische Leiste ist zusatzlich mit 

Schragkerben versehen.

Im Elb-Havel-Winkel stromten offenbar Einfliisse aus unterschiedlichen Richtungen 

zusammen, und so finden sich auf dem Burgwall Klietz GefaBe mit Einflussen aus 

Mecklenburg, dem Havelgebiet sowie aus dem Bereich des Prager Typus. GefaBe, die 

dem Utzer Typ entsprechen, finden sich ebenso wie Formen, die aus Tornow bekannt 

sind.
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Die jung- bzw. spatslawische Keramik in Klietz ist, soweit bisher erfaBbar, ausschliefilich 

auf der scbnellrotierenden Tbpferscheibe produziert worden. Auffalligstes Verzierungs- 

motiv ist die Gurtung, die auf rund 54% aller spatslawischen GefaBe auftritt; es folgen 

waagerechte Wellen mit 16,6%, Kerben mit 15,9% und Kammstich mit 11,1% (Houben, 

1986, S. 50). Ein gegurtetes, leicht doppelkonisches GefaB mit schrag nach innen 

abgestrichenem Rand und spitz nach auBen geformter Randlippe wird von H. Houben mit 

Recht in die jungslawische Gruppe gestellt und auf seine enge Verwandtschaft zu einer 

spatslawischen in Mecklenburg vorkommenden Form der Vipperower Gruppe hingewiesen 

(Abb. 13, I). Das reich mit aufgelegten, gekerbten horizontalen Leisten verzierte rund- 

bauchige GefaB der Abb. 12, 2 erinnert von der Art seiner Verzierung her ebenfalls stark an 

mecklenburgische Keramik der Weisdiner Gruppe (Schuldt 1956). Eine Sonderform stellt 

eine gegurtete, glockenformige Schale mit ausbiegendem Rand dar (Abb. 13, 3), die ein 

vollstandig erhaltenes Gegenstiick auf dem Rurgberg in Grieben, Kr. Stendal, besitzt. Das 

Griebener Exemplar ist bis unmittelbar iiber dem Roden gegurtet und besitzt einen kleinen 

konzentrischen Achsabdruck. Es wurde zusammen mit graubraunen und rotbraunen 

deutschen Kugeltopfscherben des 12. Jh. in einer Brandschicht gefunden. Das Strick von 

Klietz miiBte dem gleichen Zeithorizont zugerechnet werden. Auch der doppelkonische, 

gegurtete Topf mit ausbiegendem Rand (Abb. 13, 2) besitzt Entsprechungen auf dem 

Burgberg in Grieben, die dort ebenfalls in das 11./12. Jh. datiert werden. Zur spatslawi

schen Keramik zahlen auch die bisher aufgefundenen Deckelreste bzw. Deckel. Von Klietz 

liegen acht Exemplare vor. Leider sind in keinem Fall die Deckelknopfe gefunden worden. 

Von der Form her sind sie dennoch in zwei Gruppen einzuteilen. Die Deckel der Abb. 14 

gehoren zu den steilwandigen Deckeln, wahrend das Exemplar der Abb. 15 zu den 

llachglockenformigen Deckeln gestellt werden kann. Alle Deckel sind auf der Oberseite mit 

konzentrisch bzw. spiralig umlaufenden Mustern verziert. Die Durchmesser liegen, soweit 

feststellbar, zwischen 12 — 15 cm. Der bis auf den Deckelknopf komplett erhaltene Deckel 

auf Abb. 15 ist mit einem spiralig umlaufenden doppelzeiligen Wellenband geschmiickt. 

Dieser zeigt als einziger eine sauber gearbeitete, kreuzformige PaBmarke am Deckelrand. 

Damit und auch seiner Form wegen kann er in die Nahe der GefaBe vom Bobziner Typ 

geriickt werden.

Eine Besonderheit in Klietz sind weiterhin die fiir slawische Verhaltnisse zahlreichen 

Henkelreste. Insgesamt liegen vom Burgwallgelande acht Henkel bzw. Henkelbruchstiicke 

vor. In jedem Fall handelt es sich um sogenannte Wursthenkel, die, wie in sieben Fallen zu 

beobachten, randstandig bzw. auf dem Umbruch sitzen und dort auf der Oberflache 

befestigt wurden. In einem Fall ist der Henkel regelrecht in die GefaBwand eingezapft 

worden. Ich fiihre dies relativ haufige Auftreten von Henkeln dieser Form auf westlichen 

sprich sachsischen EinfluB zuriick. Sowohl die Henkel als auch die Deckel wurden jeweils in 

den oberen Schichten gefunden (nur ein Henkel stammt aus der altslawischen Schicht), so 

daB sie schon vom Befund her in die jiingere und jiingste Nutzungsphase des Burgwalls 

einzuordnen waren.

Als 1976 die Untersuchungen auf der jetzigen Flur Wallweide in Klietz begannen, stand 

als unmiltelbares Ziel die Klarung des Problems, ob hier iiberhaupt jemals eine 

Befestigungsanlage bestanden hat. Dieses Problem konnte durch die bisherigen Grabungs- 

kampagnen zufriedenstellend gelost werden. Im Verlaufe der Grabung ergaben sich jedoch 

auch neue Fragestellungen. Eine davon ist der fiir Klietz schriftlich aus dem Mittelalter 

bezeugte deutsche Burgward. In der Schenkungsurkunde des letzten Grafen von Stade, 

Hartwig, vom 31. 12. 1144, die von Kbnig Konrad HI. bestatigt wurde, heiBt es unter 

anderem: „... Dederunt etiam eidem Magdeburgensi ecclesie Milowe cum toto burchwardo, 

Ploten cum toto burchwardo, Clitze cum toto burchwardo ...“ (Israel 1937, Nr. 256). Den in 

dieser Urkunde genannten Burgward vermutete G. Reischel im heutigen Dorf Klietz selber.



Der slawische Burgwall von Klietz 343

P. Grimm (1958, S. 353) verzeichnet in seinem Werk iiber die vor- und friihgeschichtlichen 

Burgwalle in den Bezirken Halle und Magdeburg unter der Nr. 865 einen Fundplatz 

„SchloB-Camp, eine Anlage auf dem westlichen Ufer des Klietzer Sees gegeniiber der 

Wallweide. Beschreibung: Die Brouillonkarte von 1841 zeigt bei anderer Streifenrichtung 

eine von dem See auf der einen Seite und einem Wassergraben auf den drei anderen Seiten 

umgebene Flache ,SchloB-Camp‘ von ovaler Form mit einem Durchmesser von etwa 

120 X 200 m. Da sich auf der Landseite in etwa 150 m Abstand noch ein parallel zum 

Graben verlaufender Weg befand, kbnnte dieser eine Vorburg andeuten.“ Offensichtlich sah 

er in dieser Anlage den in der Quelle genannten Burgward. Ganz abgesehen davon, dab die 

genannten AusmaBe fur eine Ministerialenburg des 12. Jh. gewaltig waren, sind diese 

Flachen im Verlauf mehrerer Grabungskampagnen von uns systematisch mehrmals 

abgesucht worden, ohne jemals andere als neuzeitliche Reste zu linden. Im Gelande selber 

ist die von P. Grimm so plastisch geschilderte Anlage in dieser Art nicht mehr auffindbar. 

Da das Gelande intensiv ackerbaulich genutzt wird, ist damit zu rechnen, dab eventuell 

vorhandene Graben inzwischen verfiillt worden sind. Beide Annahmen, sowohl die von 

G. Reischel als auch die von P. Grimm, konnten demnach nicht bestatigt werden. Am 

wesentlichen Rand der Ortslage waren zwar noch Reste des mittelalterlichen Dorfdeiches 

zu erkennen, jegliche Hinweise auf eine ehemals vorhandene Befestigungsanlage konnten 

jedoch nirgends erbracht werden. Kleine Probeuntersuchungen in der Ortslage und am 

Nordrand des heutigen Dorfes blieben ebenfalls ergebnislos. Dagegen fanden sich im Osten 

und Nordosten des Burgwallgelandes in den Schnitten BW I und BW VI zahlreiche 

keramische Reste mittelalterlicher deutscher Provenienz. Insgesamt macht der Anted 

deutscher Scherben etwa 9~ 10% des bis heute geborgenen Materials aus. Es bandell sich 

um eine rotbraune bis graubraune Irdenware des 11. und 12. Jh. bis bin zu blaugrauer 

Keramik des 13./14. Jh. Scherben von blaugrauer Keramik fanden sich iibrigens auch am 

Westrand des modernen Dorfes bei der Anlage der Umgehungsstrabe. Im Schnitt BW I 

konnte im Bereich der Quadranten nop 70 —72 ein Graben erfabt werden, der moglicher- 

weise eine sekundare Unterteilung des Burgwallgelandes, die Separierung des Ostteils, 

andeuten kbnnte. In der Nahe dieses Grabens fanden sich die oben erwahnten jiingeren 

Sachsenpfennige, einige Eisenmesser sowie zahlreiche Reste spatslawischer Keramik und 

deutscher rotbrauner und graubrauner Kugeltopfware. Dieser Befund macht es ziemlich 

wahrscheinlich, dab sich dort der fur 1144 bezeugte deutsche Burgward befand. Alle 

anderen dafiir in Frage kommenden Stellen wurden von mir untersucht, und die Ergebnisse 

waren bisher stets negativ. Es bleibt praktisch nur das Gelande des slawischen Burgwalls 

als mbglicher Standort des Burgwards iibrig. Man konstatiert also in Klietz eine ahnliche 

chronologische Abfolge wie in Grieben, Kr. Tangerhutte, wo am Platz eines slawischen 

Burgwalls nachfolgend eine deutsche Burganlage errichtet worden war. Nach Aussage der 

keramischen Funde hat dieser mittelalterliche Burgward in Klietz mindestens bis in das 

14. Jh. bestanden. Es wird sich hier sicher um den Sitz eines dem Erzbistum Magdeburg 

unterstehenden Ministerialen gehandelt haben. Sein weiteres Schicksal nach dem 14. Jh. ist 

nicht bekannt. Genauere Aussagen zu Grbbe, Bebauung, Benutzungsdauer etc. kbnnte nur 

eine Fortsetzung der 1982 zugunsten der durch die Braunkohlentagebaue bedrohten 

archaologischen Fundstatten abgebrochenen Grabungen erbringen. Nach meiner Ver- 

mutung hat dieser deutsche Burgward spatestens bereits am Ende des 11. Jh. existiert, 

mbglicherweise ist er schon im Verlauf der 2. Halfte des 11. Jh. von den Grafen von Stade, 

den Besitzern der Arneburg, errichtet worden, die damals mit dem Aufbau einer 

Territorialherrschaft begannen. Ein weiteres beachtenswertes Problem ist die Frage nach 

der Rolle des Klietzer Burgwalls in den deutsch-slawischen Beziehungen im 

Elb-Havel-Winkel. Schon seine geographische Eage siidlich von Havelberg und 3 km 

bstlich von Arneburg als zwei wichtigen Stiitzpunkten der deutschen Ostexpansion im



344 Reimer, Hubert

10. Jh. deutet darauf hin, dab die Bewohner des Burgwalles von Klietz Zeugen, wenn nicht 

sogar aktive Teilnehmer, an den Auseinandersetzungen zwischen Slawen und Deutschen 

vornehmlich im 10. und 11. Jh. gewesen sind. Die exponierte Lage an der Westgrenze des 

Slawenterritoriums in unmittelbarer Nachbarschaft Arneburgs und nur einen halben 

Tagesmarsch votn Bischofssitz Havelberg entfernt lassen kaum eine andere Mdglichkeit zu. 

Eingedenk der geographischen Reihenfolge der in der allerdings gefalschten Grundungs- 

urkunde des Bistums Havelberg von 948 aufgefiihrten Territorien, miiBten die Bewohner 

des slawischen Burgwalls von Klietz Angehdrige des kleinen Stammes der Liezizi gewesen 

sein, der 937 erstmalig erwahnt wird. An der Zuverlassigkeit gerade dieser geographischen 

und ethnographischen Angaben der Griindungsurkunde sind aber bisher keine ernstzu- 

nehmenden Zweifel bekanntgeworden, so dab sie als mit holier Wahrscheinlichkeit 

zutreffend betrachtet werden kann. Dab eine so verhaltnismabig kleine Stammesgruppe in 

den Auseinandersetzungen zwischen Slawen und Deutschen kaum eine selbstandige Rolle 

gespielt haben diirfte, ergibt sich aus der politischen Konstellation speziell des 10. Jh. Es ist 

anzunehmen, dab die Liezizi schon in der 1. Halfte des 10. Jh. in Abhangigkeit zum 

deutschen Feudalstaat gerieten. Liber die konkreten Formen kann man nur spekulieren, da 

weder schriftliche noch eindeutige archaologische Zeugnisse dariiber vorliegen. Sicher 

diirfte jedoch sein, dab die Klietzer Slawen in irgendeiner Form tributarer Abhangigkeit 

standen. Ob sie vor diesen Ereignissen unter dem Einflub des machtigen Hevellerstammes 

standen, ist ebenfalls nur zu vermuten. Sicher aber diirfte sein, dab die Liezizi zeitweise zum 

Einflubbereich des Lutizenbundes gehdrten. Die Ereignisse des Jahres 983 lassen eigentlich 

kaum eine andere Interpretation zu. Am 29. Juni 983 wild namlich Havelberg erstiirmt 

und zerstdrt (Thietmar von Merseburg HI/17). Drei Tage spater wird Brandenburg von den 

aufstandischen Slawen eingenommen. In den folgenden Jahren koinnit es zu wechsel- 

seitigen Kriegsziigen, bei denen unter anderem 997 Arneburg von Slawen erobert und 

zerstbrt wird (Thietmar von Merseburg IV/38). Es ist eigentlich undenkbar, dab an diesen 

turbulenten Ereignissen die unmittelbaren Anwohner sich nicht in irgendeiner Form 

beteiligt haben sollten. Ein direkter fabbarer materieller Niederschlag dieser Ereignisse auf 

dem Burgwall von Klietz ist allerdings bisher kaum nachzuweisen. Mdglicherweise diirfte 

eine dendrochronologische Aufarbeitung der einzelnen Bauphasen der Wallkonstruktion 

hier mehr Klarheit bringen.

Kbnig Heinrich 11. labt die Arneburg 1005 wieder aufbauen und iibergibt sie im Jahre 

1006 dem Erzbistum Magdeburg (Claude 1979, S. 308 ff.). Damit beginnt offenbar der letzte 

Abschnitt in der eigenstandigen politischen Geschichte der Klietzer Slawen. Im Zuge der 

Sicherung des Vorfeldes des wichtigen Elbiibergangs bei Arneburg haben die Herren der 

Arneburg sicher friihzeitig versucht, ihr Herrschaftsgebiet nach Osten iiber die Elbe hinweg 

auszudehnen. Nach Lage der Dinge diirfte ihnen die Eingliederung des Gebietes um Klietz 

wohl schon Ende des 11. Jh. gelungen sein. Damit hing dann sicher auch die Lmwandlung 

der slawischen Wallanlage in einen deutschen Burgward zusammen, der mit dem Dorfe 

Klietz im Jahre 1144 zum ersten Male schriftlich erwahnt wurde.
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