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Ein Wall mit steinerner Stirnmauer aus der alteren Stufe 

der Trichterbecherkultur auf dem Burgwall Rmfz bei Laskov 

im Kataster der Gemeinde Namest na Hane, Kreis Olomouc, 

Land Mahren

Von Miroslav Smid, Brno

Im Herbst 1988 wurde eine archaologische Ausgrabung auf dem aneolithischen Burgwall 

Rmfz bei Laskov im Kataster der Gemeinde NameSt na Hane, Kreis Olomouc, begonnen. 

Die groBte Aufmerksamkeit widmeten wir vier Befestigungsgiirteln bzw. -zonen, die bis 

heute im Gelande in Form von Wallen und den mit ihnen gleichlaufenden Graben sehr gut 

sichtbar sind. Im Verlauf von drei Grabungskampagnen wurde die Befestigung mit 6 

Schnitten (I - VI) untersucht und mit Ausnahme der ersten auBeren Befestigung anhand 

des gefundenen Materials auch datiert. Zu einer beachtenswerten Entdeckung kam es bei 

der Erforschung des 3. Walles, in dem eine Schanze mit steinerner Stirnmauer entdeckt 

wurde, die von der Innenseite her mit einer Erde-Stein-Aufschiittung gesichert war. Durch 

das Fundgut werden die angrenzenden Schichten auf der Innenseite in die altere Stufe der 

Trichterbecherkultur (TBK) datiert. Die bei der Untersuchung des dritten Befestigungs- 

giirtels gewonnenen Einsichten sowie die Datierung des Walles mit der steinernen Stirn

mauer sind Gegenstand dieses Beitrages.

Der eigentlichen Erforschung der Befestigung ging die Entdeckung eines 

umfangreichen Hiigelgraberfeldes mit 58 Grabhiigeln am Osthang des Berges Kfemela 

(Hohe 406 m), 800 m nordlich vom Burgwall, voraus.1 Spater gelang es, auch ein zweites 

Hiigelgraberfeld2 und schlieBlich eine Siedlung zu entdecken, die sich 400 m sudlich vom 

Burgwall auf einer Terrasse links des FliiBchens Sumice erstreckt. Bisher wurden durch 

kleinere Flachenabdeckungen 30 Objekte aus der jiingeren (II.) Stufe der TBK 

untersucht, in der sich allmahlich die Einfliisse der Kultur mit kannelierter Keramik 

(KKK) durchzusetzen beginnen. Den Befund eines GuBstiickes aus Kupfer im Objekt Nr. 

9/91 gemeinsam mit Schlacke in einigen weiteren Siedlungsgruben betrachten wir als 

Indiz der herkommlichen Kupferverarbeitung. Sollte es bei weiteren Forschungen 

gelingen, eine MetallgieBereiwerkstatt hier zu belegen, wurde es sich, neben dem 

Burgwall in Hlinsko bei Lipnfk nad Becvou3, um die zweite Befestigungsanlage aus dem 

Beginn des mittleren Aneolithikums in Mahren handeln.

Grundcharakteristik des Fundplatzes und kurze Forschungsgeschichte

Der Burgwall Rmfz bei Laskov befindet sich am SW-Rand des Katasters der Gemeinde 

Namest na Hane, 15 km westlich von Olomouc, in der nordlichen Randzone eines 

schmalen Streifens von fruchtbaren Boden, die sich zwischen die erste und zweite Kette 

der Drahanska vrchovina schiebt. Der Burgwall liegt am Gipfel eines Gelandesporns,
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dessen Hange steil in das Tai der Sumice abfallen und auf der anderen Seite durch einen 

namenlosen Wasserlauf begrenzt werden; die Hohe des Gelandesporns betragt etwa 90 m 

(Abb. 1). Lediglich auf der Nordseite befindet sich ein ausgedehntes Hochplateau mit 

einer sanften Neigung nach Siiden und Norden (die Kulminationslinie bildet der 4. Wall), 

das mit der Hauptanhohe durch einen breiten Sattel verbunden ist. Gerade hier, an den 

Stellen eines leichten Zuganges, wurden nach und nach vier Befestigungszonen errichtet 

(Abb. 2). Wahrend die 4. Befestigungszone (innere) in der Endphase der Lausitzer Kultur 

entstand, erfiillte die 3. und die 2. ihre Funktion schon zur Zeit des Bestehens der 

Trichterbecherkultur. Aus dem Gesamtcharakter des ersten Befestigungsgiirtels und aus 

seiner auBeren Form (seichter trapezoider Graben mit Holzpalisade auf der Innenseite der 

Sattelkante) kann man schlieBen, daB auch dieser mit dem alteren Abschnitt des 

Burgwalles funktional zusammenhangt. Eine eindeutige Datierung ist aufgrund des 

fehlenden archaologischen Materials jedoch nicht mbglich.

Die erste Befestigungszone kann auf einem 200 m langen Abschnitt verfolgt werden 

und schlieBt eine Flache von 17,5 ha ein. Im Gelande bildet sie eine seichte, von Westen 

nach Osten auf der Sattelkante verlaufende Welle (max. Hohe 0,9 m), die sich nach Osten 

absenkt.

Abb. 1: Karte Mahrens mit eingezeichneten aneolithischen Burgwallen und Hiigelgraberfeldem in 

ihrem mittleren Teil: 1 Olomouc, 2 NamSSt na Hane, 3 Slatinky, 4 Bflovice, 5 Ohrozim, 

6 Cechovice, 7 Otaslavice, 8 Zelena Hora, 9 Luled, 10 Pozofice-Jezera, 11 Bmo-LiSen
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Abb. 2: Mikroregion des Burgwalles Rmiz bei LaSkov;

* Burgwall, A Hiigelgraberfeld, U Siedlung, 

Cl junglengyelzeitliche Siedlung

In einer Entfernung von 240 m in Richtung zum Burgwallinneren befindet sich der 

zweite Befestigungsgiirtel: Wall und Graben auf seiner auBeren Seite mit einem 

Hbhenunterschied stellenweise bis zu 2,7 m. Die auf einem Abschnitt von 250 m 

verfolgbare Befestigung beginnt an der Begrenzung oberhalb des Hanges, durchquert die 

Spomlage in bstlicher Richtung und endet in der Mitte eines sanften Hanges, ohne aber 

den steil abfallenden Sporn zu erreichen. Das archaologische Fundgut datiert sie in die 

jiingere Stufe der TBK; sie nimmt eine Flache von 11 ha ein.

Der dritte Befestigungsgiirtel, vom zweiten 50 m entfernt, ist in seinem gesamten 

Verlauf - auf einer Lange von fast 300 m - sehr gut zu erkennen und umschlieBt im Areal 

der Siedlung eine Flache von 9,4 ha. Er hat wiederum die Gestalt eines Walles mit Graben
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auf der auBeren Seite mit dem Hohenunterschied von 2 m. Im Westteil verlauft er 

parallel mit dem 4. Wall, auf der Ostseite jedoch vergroBert sich der Abstand. Die innere, 

4. Befestigungszone, mit einem Hohenunterschied zwischen der Grabensohle und der 

Wallkrone von 4,5 m, umgibt ein Areal von 6,5 ha. Beide Wallenden verlaufen 

bogenformig nach Siiden und gehen in eine scharfe Kante uber, die auf den Seiten die 

Siedlung begrenzt und deren Enden oberhalb des siidlichen steilen Abhanges 

zusammenlaufen und so ein terrassiertes Gelande schaffen, in dem sich die Uberreste 

eines steinernen Walles aus der alteren Stufe der TBK befanden. Der heute noch 

sichtbare Wall des 4. Befestigungsgiirtels ist der zerstbrte holzerne Kammerwall mit 

Steinausfiillung aus der Endphase der Lausitzer Kultur (Platenicer Kultur), der den 

Verlauf von vier aneolithischen Schichten iiberdeckt, von denen die alteste der alteren 

Baalberger Stufe der TBK und der jiingsten KKK angehort.

Die erste schriftliche Nachricht uber den Burgwall erscheint im Jahre 1884 in der 

Zeitschrift Casopis vlasteneckeho spolku musejniho v Olomouci4. Der Autor des Beitrages 

bringt den Burgwall in Zusammenhang mit der slawischen Besiedlung des Raumes. Seinen 

Bericht iibemimmt auch I. L. Cervinka5 in seine Studie uber die prahistorischen Burgwalle 

in Mahren. Erst in den fiinfziger Jahren dieses Jahrhunderts erscheint aus der Feder von 

J. Skutil6 die erste ausfiihrliche Beschreibung der Siedlung. Der Verfasser der angefiihrten 

Arbeit vergleicht Rmiz mit den iibrigen aneolithischen Burgwallen Mittelmahrens und 

findet auch Analogien zum gewonnenen Fundmaterial. Die Richtigkeit seiner 

SchluBfolgerungen bestatigten auch die Ergebnisse der spateren Forschungen. Die 

Besiedlung des Fundplatzes stellte der Referent schon wahrend der alteren Stufe der TBK7 

fest, als nach der Erweiterung und Uberpriifung einer privat durchgefiihrten Ausgrabung 

auch die ersten stratigraphischen Beobachtungen gemacht werden konnten.

Erforschung der 3. Befestigungszone

Die 3. Befestigungszone untersuchten wir in zwei Schnitten, und zwar ungefahr auf der 

Zentralachse des Burgwalls (Schnitt 1/89) und im Raume der Nordwestecke (Schnitt III/90). 

Im ersten von diesen 31 x 1,4 m groBen, in N-S-Richtung orientierten Schnitten, wurde im 

Wall eine Abfolge von 4 aneolithischen Schichten erfaBt, die wir mit den Buchstaben A, B, 

C und D bezeichneten; sie haben sich nach und nach auf der Innenseite der Befestigung 

abgelagert (Abb. 3). Von Schicht A, durch das archaologische Material in den Beginn der 

II. Stufe der KKK datiert, ging ein mit groBen Steinen ausgelegtes Palisadengrabchen aus, 

das Schicht B (TBK II) durchzog und in der Erde-Stein-Aufschuttung der altesten 

Befestigung endete. Die Tiefe und Breite des Grabchens ergab ubereinstimmend 1 m. Die 

nachfolgenden zwei Schichten C und D gehoren der Baalberger Stufe der TBK an und 

respektieren die schon erwahnte Erde-Stein-Aufschiittung aus lokal vorkommendem 

Gestein, die von der Innenseite eine 1,4 m starke Mauer absichert. An dieser liegt vor der 

Innenseite, 0,6 m uber dem Liegenden, das Fundament einer weiteren, 1 m breiten Mauer, 

die teilweise in die Aufschiittung eingelassen ist. Die graubraune Schicht C iiberdeckte ein 

diinner Belag von schwarzem, mit Holzkohlepartikeln durchsetztem Lehm, der teilweise 

auch zwischen den Steinen eines zweiten Steingebildes angetroffen werden konnte, von 

dem man vorlaufig nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es Bestandteil der altesten Schanze 

ist oder eine selbstandige Befestigungsphase reprasentiert (Abb. 4). Schicht D, von sandiger 

Struktur, lag am felsigen Liegenden aus verwittertem Kulm- Schiefer und iiberdeckte ein
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Abb. 3: NamSSt na Hane, Bez. Olomouc - Burgwall Rmiz bei LaSkov. 

Schichtenfolgeplan

flaches, im Liegenden ausgehobenes Grabchen, das teilweise von der Ostseite in den 

Sondagebereich reicht. Seine Fiillung bildete graue aschige Erde mit kleinen 

Holzkohlepartikeln, die sowohl in Farbe als auch Struktur mit dem feinen 2-5 cm starken 

Horizont mit einem minimalen Inhalt an Siedlungsmaterial iibereinstimmt. Dieses 

Grabchen konnte auch an anderen Stellen des Burgwalls beobachtet werden und hangt 

hochstwahrscheinlich mit der Siedlungsflache vor dem eigentlichen Siedlungsplatz
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zusammen. Der trapezoide im Felsen ausgehobene, am Niveau des Liegenden 2,5 m breite 

und 1 m tiefe Graben ist 1,2 m entfemt von der Wallstirn gelegen. Auf der AuBenseite des 

Grabens, in einer Entfemung von 5 und 9 m, erfaBten wir Uberreste von zwei weiteren 

zerstorten Steinmauerkonstruktionen. Obwohl ihre Interpretation vorlaufig nicht klar ist, 

wird auch in diesen Fallen vorausgesetzt, daB sie Bestandteil desselben Verteidigungs- 

systems sind.

Im Hinblick auf die Bedeutung dieser Entdeckungen wurde im folgenden Jahr die dritte 

Befestigungszone mit dem zweiten Schnitt im Bereich der NW-Ecke untersucht.

Im NW-SO orientierten Suchschnitt von 15 x 3 m deckten wir wiederum die zerstbrte 

Steinmauer mit Aufschiittung auf der Innenseite und die Folge von vier aneolithischen 

Schichten auf, die wir mit A, B, Cl und C2 bezeichneten (Abb. 5.1, 2).

Mit der oberen rotbraun verfarbten Schicht A, die wenig aussagekraftiges Material mit 

vereinzelten verzierten Scherben beinhaltet, die sie in die II. Stufe der Kultur mit 

kannelierter Keramik einordnen, hangt ein 0,85 m tiefes und 1,2 m breites Palisaden

grabchen zusammen, das zwischen dem 9. und 10. Meter des Suchschnittes zum Vorschein 

kam. Das Grabchen war mit flachen Steinen ausgelegt, die einen 0,4-0,5 m breiten Raum 

begrenzten (Durchmesser der Pfosten der Holzpalisade). In Abwartsrichtung durchlief das 

Grabchen die dunkelbraune Schicht B (II. Stufe der TBK) und endete in der graubraunen 

Schicht C2 (I. Stufe - Baalberger Kultur). In Schicht B zwischen dem 7. und 8. Meter des 

Schnittes erfaBten wir ein weiteres Objekt, bezeichnet als alteres Palisadengrabchen. Es war 

auf beiden Aushubprofilen sehr gut erkennbar, durchlief Schicht Cl und griff teilweise auch 

in Schicht C2 ein, in der es endete. Man fand in Schicht C2 verzierte Keramik, unter 

anderem auch mit linsenfdrmigen Stempein, die im Gebiet, das von der Kultur mit 

kannelierter Keramik beeinfluBt war, erst im Verlauf ihrer II. Stufe auftritt. Anhand dieses 

Befundes kompliziert sich die Datierung des Palisadengrabchens erheblich. Als eventuelle 

Lbsung bietet sich die SchluBfolgerung an, daB das “altere Palisadengrabchen” gleichzeitig 

mit dem zuvor beschriebenen ist und zum Eintreiben der Pfosten der Riickwand des Walles 

ausgehoben wurde. Die Breite des Walles (1,50 m) ist durch den Mittelpunktabstand beider 

Palisadengrabchen gegeben. Die Undeutlichkeit des Innengrabchenbefundes in der 

rotbraunen Schicht A kbnnte durch Naturfaktoren verursacht sein (die Burgwallflache ist 

von jeher bewaldet). Zu der unterschiedlichen Struktur auch in der Farbe der Ausfiillung 

beider Grabchen tragt ebenfalls der Umstand bei, daB das erste von ihnen deutliche 

Brandspuren aufweist (Abb. 5.1) und dadurch eindeutig zu erkennen ist.

Die Aufschiittung des Walles mit steinerner Stimmauer, die bislang die alteste 

festgestellte Befestigung darstellt, respektierte nur die graubraune Schicht C2, deren 

Material wiederum in die Baalberger Stufe der TBK datiert. Die etwas hellere, nur am SW- 

Profil (Abb. 5.1) zusammenhangende Schicht Cl, die auf der entgegengesetzten Seite nur 

eine seichte Kaverne zwischen dem 4. und 7. Meter ausfullt (Abb. 5.2), war beim Aushub 

des Suchschnittes nicht erkannt worden; ihre Konturen erschienen erst beim Nachputzen 

des Profils. Aus dem NO-Profil wurden 2 Tassen und nach der Schnitterweiterung weitere 

7 rekonstruierbare GefaBe (Abb. 6.16-26), 1 Webgewicht aus ungebranntem Ton und 

1 Geweihhauer mit Durchbohrung geborgen.

Den Wall mit steinerner Stirnmauer am Burgwall Rmfz respektierten Schichten, die das 

Fundgut in die I. Stufe der TBK (Baalberger Kultur) datiert. Im Faile des Schnittes 1/89 

handelt es sich um die Schichten C und D; im zweiten Faile dann um Schicht C2. Eine 

Interpretation des seichten, 0,2 m tiefen und 0,8 m breiten Grabchens, das einen
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Abb. 6: Names! na Hane, Bez. Olomouc - Burgwall Rmiz bei Laskov. Alteste Schicht. 

1-15 Kriige; 16-26 Material aus Objekt in Schicht C 1

Baalberger Krug mit sechs plastischen Fransen unter dem Henkel und das Bruchstiick 

eines Schopfloffels enthielt (Abb. 6.1; 9.16), ist ohne eine umfangreichere Grabung zur 

Zeit nicht moglich. Beachtung verdient jedoch die Tatsache, daB dieser Graben am
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Innenrand der Aufschiittung angebracht ist, als wiirde diese aus dem Grabchen 

hervorgehen. Nach miindlicher Mitteilung von E. Opravil handelt es sich bei der im 

Grabchen gefundenen Holzkohle um Reste von Eiche (Quercus sp.) und Pappel oder 

Weide (Populus/Salix). Schicht B und nachfolgend auch Schicht A (ubereinstimmend in 

beiden Schnitten) iiberdecken die alteste Befestigung. Im Faile von Schicht Cl im Schnitt 

III/90 ist ihre Beziehung zur altesten Befestigung nicht zu erkennen, da sie am 

mutmaBlichen Ort eines eventuellen Kontaktes mit der Wallaufschiittung von einer 

jiingeren Befestigung vemichtet worden war. Eine ahnliche Situation wie im dritten Wall 

wurde auch auf der Siidterrasse festgestellt (Schnitt IV/90); hier beeintrachtigte zwar die 

Aufschiittung aus der zerstbrten steinernen Wand (Abb. 5.3) die untere graubraune 

Schicht nicht, sie enthielt jedoch bislang nur undatierbare Keramikbruchstiicke.

Zur Datierung der Befestigung trug eine vierhenklige Amphore mit plastischen von der 

oberen Henkelkante ausgehenden Leisten und eine Amphore mit vier Scheibenhenkeln 

des Typs Hunyadihalom bei, die aus der Wallaufschiittung von der Walloberflache unter 

dem Mauerschutt zum Vorschein kam (Abb. 7.4).

Analyse der Keramik aus der altesten Schicht

Der grbBte Teil der in dieser Abhandlung vorgestellten Keramik stammt aus der 

graubraunen Schicht, die bei der Untersuchung des 3. Befestigungsgiirtels entdeckt wurde. 

Eine Ausnahme bilden nur die kleinen Scherben mit einer typisch plastischen oder 

eingetieften Verzierung, die aus dem altesten Siedlungshorizont in anderen Burgwallteilen 

geborgen wurden, und das Bruchstiick einer kleineren Baalberger Amphore (Abb. 7.9), das 

man auf einem Abraumplatz auBerhalb des befestigten Siedlungsareals gefunden hat. 

Neben Keramik enthalt die alteste Schicht eine groBe Anzahl an osteologischem Material 

in gutem Erhaltungszustand, hingegen nur eine geringe Anzahl von Steinartefakten.

Die Keramik zeichnet sich durch eine hohe Qualitat aus. Ob es sich dabei um eine 

Erscheinung handelt, die ausschlieBlich mit dem Niveau der technologischen Verarbeitung 

zusammenhangt oder ob diese Qualitat durch das Bodenmilieu beeinfluBt ist, laBt sich ohne 

eine fachliche Expertise zum jetzigen Zeitpunkt nicht entscheiden.

Die keramische Ware von iiberwiegend dunkleren Farbschattierungen ist mit feinem 

Sand und kleineren Steinchen gemagert. Einige Scherben von verschiedenen GefaBen 

belegen sogar die Verwendung von zermahlenen Schneckengehausen. Ein ziemlich hoher 

Prozentsatz der GefaBe ist aus geschlammtem Ton hergestellt, ihre Oberflache ist sorgfaltig 

geglattet oder teilweise sogar poliert. Der prozentuale Anted von grober 

Wirtschaftskeramik ist iiberraschend niedrig. Bei topfartigen GefaBen begegnen wir in 

einigen Fallen einer rauhen porbsen Oberflache, die durch das Auftragen einer speziellen 

Engobe, wahrscheinlich bestehend aus organischem Material, entstand.

Aus der Keramikkollektion gelang es, folgende Formen auszugliedern: A - Becher, B - 

Tbpfe, C - Schusseln, D - Amphoren, E - Kriige und G - Kleinformen.

A - Becher sind eine verhaltnismaBig haufig vertretene Keramikgruppe, die in zwei 

Variationen vorkommen. Die erste bildet die sog. breiten Becher, schiisselformige, 

iiberwiegend scharf profilierte Formen mit einem ungefahr in der Mitte der Gesamthohe 

angebrachten scharfen Umbruch. Die Schulter, sofern sie iiberhaupt vorhanden war, ist 

undeutlich (Abb. 8.4), ihre Funktion ubernimmt praktisch der Hals (Abb. 8.7-10). In dieser 

Hinsicht sind diese Becher in ihrer Erscheinungsform sehr nahe mit den scharf profilierten
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Abb. 7: NamSSt na Hane, Bez. Olomouc - Burgwall Rmiz bei LaSkov.

Alteste Schicht. Amphoren

trichterformigen Schiisseln verwandt. Die Becher sind in verschiedenen GroBen im 

Fundmaterial anzutreffen.

Die zweite Gruppe bilden schlankere Formen mit deutlich modellierter rundlicher
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Schulter und trichterformigem Hals, der ungefahr 1/3 der gesamten GefaBhohe einnimmt. 

Von der Schulter ist dieser markant abgesetzt oder sogar durch eine Rille abgetrennt (Abb. 

8.2, 5). Der Becher mit rundlichem Umbruch und weich angesetztem geradem

Abb. 8: Names! na Hane, Bez. Olomouc - Burgwall Rmiz bei LaSkov.

Alteste Schicht. Becher
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trichterformigem Hals (Abb. 8.1) wurde gemeinsam mit einer dreifach scharf profilierten 

Schiissel (Abb. 9.1) im unteren Teil von Schicht C2 des Schnittes III/90 gefunden, die 

durch einen hohen Anted an Holzkohlepartikeln gekennzeichnet ist. Man kann diesen 

Becher daher als eine von den altesten Formen nicht nur im Rahmen der beschriebenen 

Gruppe, sondern auch des gesamten Komplexes betrachten.

Wollen wir nun unsere Aufmerksamkeit den beiden Bechern widmen, die ein wenig 

auBerhalb des Rahmens der beiden ausgegliederten Gruppen liegen. In beiden Fallen 

handelt es sich um ein breites GefaB mit einem verhaltnismaBig niedrigen, von der 

rundlichen Schulter deutlich abgetrennten Hals. Der Becher mit nach innen stufenartig 

erweitertem Rand und geknicktem Umbruch (Abb. 8.6) zeichnet sich durch eine 

rotbraune, der zweite mit allmahlicherer Profilierung (Abb. 8.3) durch eine schwarze 

geglattete Oberflache aus. Die Becher fand man in der oberen Halfte der altesten Schicht 

gemeinsam mit Scheibenhenkelamphoren. Die Verzierung bilden ausschlieBlich Paare 

von groBen flachen Knubben (0 20 mm), die einmal uber der den Hals von der Schulter 

trennenden Rille, das zweite Mai unter dieser angebracht sind. Genaue Analogien sind 

mir aus der Literatur nicht bekannt. Nehmen wir jedoch die Form der Becher, Verzierung 

und schlieBlich auch die technologische Ausfiihrung, wird klar, daB sie sehr eng mit den 

lengyelzeitlichen Traditionen verbunden sind. Eine entfernte Analogic zum Becher mit 

dem geknickten Umbruch linden wir im becherfbrmigen GefaB aus Objekt Nr. 324 auf 

der Anhohe Hrada bei Mnichovo Hradiste8, das E. Pleslova-Stikova dem alteren 

Abschnitt der Baalberger Stufe der TBK zuschreibt9. Die plastische Verzierung 

beschrankt sich auf kleine, in Kreuzform am Ubergang zwischen dem Hals und dem 

Umbruch einzeln oder paarweise angebrachte Knubben (auf der Linie, die den Hals vom 

Umbruch trennt, knapp fiber oder unter ihr). Es kommen auch kleine Leisten vor, die vom 

Hals zu den Schultem ansteigen (Abb. 8.13, 15). In einem Faile war die kleine Leiste 

schrag uber der den Hals vom Umbruch trennenden Rille angebracht (Abb. 8.4).

Es ist noch die durchbohrte Knubbe mit vier kleinen Leisten (Abb. 8.19) am Ubergang 

des Halses und Umbruchs eines GefaBfragmentes anzufiihren, dessen Zugehorigkeit zur 

beschriebenen Gruppe nicht eindeutig ist und schlieBlich auch eine Leiste in Gestalt des 

umgekehrten Buchstabens V oder U, die zwar nicht die Grabung der dritten 

Befestigungszone ans Licht gebracht hatte, die wir jedoch aus unstratifiziertem Material 

kennen. Das Bruchstiick des Halses eines Bechers ziert eine kleine horizontale, knapp 

unter seinem Rand angebrachte Knubbe (Abb. 8.11). Diese Verzierung ist typisch fur den 

alteren Abschnitt der Baalberger Phase der I. Stufe der TBK und fur die Befunde des Typs 

Brno-Malom&rice und Velatice10.

Eine seltene eingetiefte Verzierung stellt das Ritzmotiv auf einem kleinen Becher aus 

Schicht C des Schnittes 1/89 (Abb. 8.8) sowie auf zwei weiteren kleinen Scherben (Abb. 

8.12, 18) dar. Im ersten Faile laufen in regelmaBigen Intervallen aus der Umlaufreihe 

kleine am Umbruch angeordnete Einstiche in Richtung zum Rand als Fransendreiecke 

aus, die ebenfalls mit einem kleinen Einstich enden. Auf zwei weiteren Scherben sind die 

Fransen auf der Schulter, unter der einen von beiden zusatzlich flache plastische Knubben 

angebracht, zudem wechseln sie sich unter der den Hals vom Umbruch trennenden Rille 

mit kleinen rechteckigen Einschnitten ab. Eine Reihe von kreisfbrmigen Einstichen ziert 

auch den Innenrand eines Bechers mit niedrigem geradem, trichterformig gebffnetem 

Hals (Abb. 8.16). Am Ubergang vom Hals zum Umbruch befand sich urspriinglich eine 

Knubbe oder eine kleine Ose.
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Abb. 9: NameSI na Hane, Bez. Olomouc - Burgwall Rmi'z bei LaSkov.

Alteste Schicht. Schiisseln

Becher mit ausdrucksvoll modellierten Schultern kommen im gesamten von der 

Trichterbecherkultur besiedelten Gebiet Mahrens vor. Wir begegnen ihnen sowohl in der 

Siidhalfte des Gebietes: Stary Zamek bei JeviSovice11, Moravsky Krumlov, MalomSfice12,



215

als auch in dessen nordlichen Teilen: neben Rmiz, z. B. Drahanovice13. Sie kommen hier 

zu Beginn der Baalberger Phase der TBK und in verschiedenen Auspragungen wahrend der 

gesamten Dauer dieser Kultur vor. Von den Bechern des Michelsberger-Baalberger 

Horizontes, die einen niedrigen Hals und breit gewdlbte Schultern haben, unterscheiden sie 

sich durch die Betonung der senkrechten Achse und einen hbheren Hals. Breite Becher in 

ihrer klassischen Ausfiihrung sind, auch wenn an der Altertiimlichkeit dieser Form nicht zu 

zweifeln ist, weniger haufig. Ahnlich modellierten GefaBen begegnen wir in Kulturen und 

Kulturgruppen des jiingeren und spatlengyelzeitlichen Kulturkomplexes in der Kultur mit 

mahrischer bemalter Keramik14, im jiingeren Zeitabschnitt der Rbssener Kultur15 und in der 

Aichbiihler Gruppe16. Aus Mahren fiihrt die Literatur entsprechende Formen aus 

Jevisovice17 und aus Greslove Myto18 an. In den beiden gerade genannten Fallen kommt, 

im Hinblick auf das gesamte Kulturprofil beider Fundplatze, als mbgliche Datierung die 

Endphase der I. Stufe der TBK in Betracht. Was Rmiz bei Laskov betrifft, sind Becher dieses 

Typs an die alteste Schicht gebunden, die dadurch eindeutig in die altere Stufe dieser Kultur 

datiert werden kann. Als Anhaltspunkt fur eine prazisere Einfugung der angefiihrten Form 

in das relativ-chronologische System kann die eingetiefte Verzierung auf einem der Becher 

dienen (Abb. 8.8). Genaue Analogien zu dieser Verzierung sind mir zwar nicht bekannt, 

jedoch bin ich der Meinung, daB sie den Beginn der eigentlichen stempelverzierten Keramik 

in der Wende von der alteren zur jiingeren Stufe der TBK anzeigt und ihr Vorkommen mit 

der Stufe Bia, b von E. Pleslova-Stikova19 in Bbhmen synchronisiert werden konnte. Das 

Auftreten einer ahnlichen eingetieften Verzierung auch auf Bechern mit markant 

modellierter Schulter spricht dafiir, daB sich beide Formen zeitlich nicht ausschlieBen und 

im AbschluB der I. Stufe gemeinsam vorkommen. Vergleichen wir die breiten Becher mit 

groBen flachen Knubben mit denen auf einem weiteren verzierten GefaB (Abb. 8.12), 

erhalten wir etwas klarere Umrisse der Endphase der alteren Stufe der TBK. Im Rahmen des 

hier besprochenen Komplexes sind also die Becherformen mit niedrigem trichterfbrmigem 

Hals, verziert auf der AuBenseite des Randes mit kleinen Einstichen (Abb. 8.16), die Becher 

mit geradem trichterformigem auf dem rundlichen Umbruch ziigig sitzendem Hals (Abb. 

8.1) und schlieBlich das Randbruchstiick eines Bechers mit einer kleinen horizontalen 

Knubbe unter dem Rand (Abb. 8.11) als die altesten anzusehen. Den Schwerpunkt des 

Vbrkommens dieser Becher miissen wir demnach in der ersten Subphase (IB 1) der zweiten 

(Baalberger) Entwicklungsphase der TBK suchen.

B - Tbpfe unterscheiden sich von den Bechern vor allem durch eine grobere 

Ausfiihrung, in der Mehrzahl durch die plastische und eingetiefte Verzierung und deren 

Anbringung. Das Vorkommen einer einzigen Verzierungsart gleichzeitig auf Topfen und 

Bechern kompliziert gewissermaBen ihr gegenseitiges Unterscheiden im fragmentarisch 

vorliegenden Siedlungsmaterial. Als Beispiel dient ein Becher mit stufenartig 

erweitertem und mit Fingerabdriicken verziertem Rand aus Gresdove Myto20. Aus der 

altesten Siedlungsschicht von Rmiz bei Laskov stammen eine Menge Randscherben von 

Topfen; nur ausnahmsweise gelang es, einen groBeren Wandteil zusammenzusetzen, der 

die Rekonstruktion einer ganzen Form ermoglicht. In einem solchen Faile kann man von 

einem verhaltnismaBig niedrigen von der breit gewdlbten Schulter abgesetzten Hals 

sprechen. Diese Profilierung ist manchmal, ahnlich wie bei Bechern, durch eine Rille 

betont (Abb. 10.1, 3).

Eine differenzierte S-Profilierung weist ein GefaBtorso mit porbser 

Oberflachenherrichtung und poliertem Hals auf (Abb. 10.4). Kleine Randbruchstiicke 

signalisieren uns femer das Vorkommen von Topfen doppelkonischer Form und einem
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nur sanft nach auBen gebogenen Rand (Abb. 10.5, 8). Auf einer groBen Anzahl von 

Randscherben linden wir einen stufenartig nach auBen, vereinzelt auch nach innen 

erweiterten Rand, und zwar entweder unverziert (Abb. 10.5, 6, 11), mit Fingerabdriicken 

(Abb. 10.1, 10) Oder kleinen Einschnitten (Abb. 10.3, 7, 9) versehen. VerhaltnismaBig 

haufig sind auch dreieckige unter dem Rand angebrachte Einstiche (Abb. 10.8). Die 

plastischen Zierelemente beschranken sich auf verschieden geformte, iiberwiegend 

jedoch kegelformige, ausschlieBlich unter dem Rand befindliche Knubben, manchmal mit 

Leisten erganzt, die senkrecht oder schrag am Hals nach unten verlaufen (Abb. 10.5-7).

Abb. 10: Nam£§t na Hane, Bez. Olomouc - Burgwall Rmiz bei LaSkov. 

Alteste Schicht. Topf
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Die Anbringung der Knubben auf grbBeren Randscherben deutet an, daB sie kreuzartig 

gruppiert waren. In einem Faile war ein Topf mit stufenartig nach auBen erweitertem 

Rand auf den Schultern mit zwei Bandhenkeln versehen.

Beachten wir noch das groBe becherartige GefaB mit trichterfbrmig erweitertem Hals 

und groBen flachen Knubben auf der Schulter (Abb. 10.2). Nach rein typologischen 

Gesichtspunkten handelt es sich um einen Becher mit plastischer Verzierung. Die 

technologische Herstellungsart - grob geglattete Oberflache - reiht diesen in die Gruppe der 

WirtschaftsgefaBe ein. Bei dem S-fbrmig profilierten GefaB habe ich eine pordse 

Oberflache bemerken kbnnen, die man durch das Auftragen einer speziellen Engobe aus 

organischem Material erreichte, die durch das Ausbrennen eine schuppenartige Oberflache 

gewann. Die eben angefiihrte Oberflachenherrichtung erfiillte ganz gewiB eine praktische 

Funktion - die gerauhte Oberflache erleichterte den Transport, doch kann eine asthetische 

Funktion, an einen bestimmten Kulturumkreis gebunden, nicht ausgeschlossen werden. 

Am Burgwall Rrmz wurde diese Keramik bisher ausschlieBlich in der altesten Schicht, 

auBer in ihrem untersten, mit kleinen Holzkohlepartikeln durchsetztem Teil, gefunden. In 

Mitteleuropa begegnen wir einer ahnlichen Oberflachenherrichtung auf GefaBen im 

altaneolithischen Horizont, bei der Jordansmuhler, Schussenrieder und Michelsberger 

Kultur . Im angrenzenden Bohmen stammen GefaBe mit gerauhter Oberflache aus der II. 

Schicht auf Slanska hora bei Slany22 und von der Siedlung der TBK bei Makotfasy23; in 

beiden Fallen sind sie an den Baalberger Horizont der TBK gebunden.

Zur chronologischen Stellung der Topfe im Rahmen der altesten Schicht laBt sich kaum 

etwas sagen. Aus Schicht D im Suchschnitt 1/89 wurde eines von den wenigen 

rekonstruierbaren Stricken mit einem verhaltnismaBig niedrigen, von der gewolbten 

Schulter abgesetztem Hals geborgen. Den stufenartig nach auBen erweiterten Rand ziert 

eine romanische Lisene (Abb. 10.1). Das Exemplar reprasentiert hbchstwahrscheinlich die 

altesten Formen dieser Gruppe. Ahnlich modellierte Stiicke linden wir auch auf anderen 

mahrischen Fundplatzen - JeviSovice , Hodonice , einer unbekannten Fundstelle und 

in Lov&cky ; die Fundumstande gestatten jedoch keine nahere chronologische 

Einordnung. Alles spricht dafiir, daB sie zu den typischen Vertretem der zweiten 

Entwicklungsphase der I. Stufe der TBK gehoren, wobei sie verlaBlich in ihrem jiingeren 

Abschnitt - der Subphase IB2 - belegt sind.

C - Schrisseln stellen eine haufig vertretene Keramikgruppe mit einem ziemlich hohen 

Prozentsatz an rekonstruierbaren Exemplaren dar. Dank diesen giinstigen Umstanden war 

es mbglich, drei Grundtypen mit einer Reihe von Varianten auszugliedern. Vertreten sind 

trichterfbrmige, doppelkonische und dreifach scharf profilierte Schrisseln.

Die trichterformigen Schrisseln sind in ihrer klassischen Form den breiten Bechem 

sehr ahnlich, von denen sie sich vor allem durch die Halshohe unterscheiden, die nur 

ein Drittel der Gesamthbhe erreicht (Abb. 9.3). Ein fast identisches Vergleichsstiick 

dieser Variante stammt aus dem Objekt Nr. 64 vom Burgwall bei Kramolln28, Bohmen, 

dann wiederum aus der zweiten Schicht auf Slanska hora bei Slany29, aus Benatky30 

und aus Muzsky-Lage Hrada31. Die zweite Variante stellen Schrisseln mit schmaler 

ausdrucksvoll modellierter Schulter und abgesetztem oder mit einer Rille abgetrenntem 

Hals (Abb. 9.11, 12), die dritte dann mit breit gewolbter Schulter und abgesetztem 

Hals (Abb. 9.10) dar. Zu der letztgenannten linden wir eine genaue Ubereinstimmung 

in der Grube aus dem Jahre 1950 auf Slanska hora32. AuBer dieser in einem ziemlich 

fragmentarischen Zustand erhaltenen Schiissel sind alle anderen mit einem Paar von
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nahe zusammenstehenden und senkrecht durchbohrten Henkeln mit plastischer 

Verzierung versehen. Typisch sind Leistenpaare, die aus den Henkelkanten ausgehen 

und zum Halsrand zielen (Abb. 9.11, 12), oder die Henkel sind durch zwei 

bogenformige Leisten verbunden (Abb. 9.13). Ihre Enden sind meist spitz oder 

keulenformig ausgeformt (Abb. 9.11, 12).

Ein zahlreich vertretener und in vielen verschiedenen Varianten auftretender Typ ist die 

doppelkonische Schiissel, bei der man Formen mit nach innen geneigter und durchbogener 

Schulter (Abb. 9.4), mit nach innen geneigter und gewdlbter Schulter (Abb. 9.5, 6, 8) und 

schlieBlich auch Formen mit rundlich gewdlbter Schulter und nach auBen gezogenem Rand 

(Abb. 9.7, 8) unterscheiden kann. Nur bei den zwei letztgenannten Varianten begegnen wir 

der Andeutung einer Schulter, die im Schnitt verstarkt ist (Abb. 9.8). Die plastische 

Verzierung, ausschlieBlich in Gestalt von kleinen kreisfdrmigen Applikationen, ist in 

Kreuzform auf der Schulter knapp fiber dem Umbruch angebracht. Die Applikationen 

kommen sehr oft in Paaren vor. Im Zusammenhang mit der plastischen Verzierung ware 

auch die Leiste in Form des umgekehrten Buchstaben U auf einer Schiissel mit nach innen 

geneigter Schulter zu erwahnen (Abb. 9.3), deren Form man sowohl von der zweiten, als 

auch von der nachfolgenden Variante ableiten kann, welche dreifach scharf profilierte 

Exemplare mit niedrigem von der Schulter durch eine tiefe Rille abgeteiltem Hals bilden 

(Abb. 9.1). Auf keinem einzigen von den Bruchstiicken, die iibereinstimmend einen 

erhohten Anted von feinem Sand und eine rotbraun geglattete Oberflache mit dunklen 

Flecken aufweisen, waren Reste einer plastischen Verzierung erkennbar. Sie wurden im 

unteren Ted der altesten Schicht gefunden und gehdren hbchstwahrscheinlich dem altesten 

Siedlungshorizont an. Eine etwas entwickeltere Form dieser Variante ist die Schiissel mit 

einem langlichen unteren Ted, den ein Boden von einem geringeren Durchmesser beendet 

(Abb. 9.2). Ich habe bereits geauBert, daB die Einreihung von einigen Formen in das 

entworfene System Schwierigkeiten bereitet. Oft handelt es sich um Entwicklungsglieder 

im Rahmen einer bestimmten Variante, die evtl. in Zukunft die Bildung von 

Entwicklungsreihen ermoglichen kdnnen. Trotz dieser ziemlichen Liickenhaftigkeit 

kbnnen wir die Schiissel mit S-formiger Profdierung als eine von den jiingsten Formen im 

Rahmen der altesten Schicht bezeichnen (Abb. 9.9), die ein entwickelteres Glied der 

Variante mit rundlich gewdlbter Schulter und nach auBen gebogenem Rand darstellt, deren 

Formenentwicklung sich auch in der jiingeren Stufe der TBK fortsetzt. Sie ist zahlenmaBig 

in hohem MaBe in der Keramikkollektion vertreten, die aus Schicht Cl gewonnen wurde 

(Abb. 6.16-26).

Bei der Suche nach Vergleichsbeispielen zu den Schiisseln und auch zu anderem 

Material, das aus der altesten Schicht auf Rmiz bei Laskov stammt, gewahrt uns die 

einheimische mahrische Umgebung nur beschrankte Mbglichkeiten. Eine von den wenigen 

Lokalitaten ist der Burgwall bei Kramolin, dessen Kulturprofil wir bisher nur aus 

Teilarbeiten kennen. Im Depotfund aus Bozice, das zweifellos am Anfang der Entwicklung 

der mahrischen TBK steht, fehlen Schiisseln und nicht einmal das Material von anderen, 

der alteren Stufe dieser Kultur angehdrenden Fundstellen gewahrt uns wegen seines 

fragmentarischen Zustandes und des nur wenig bearbeiteten Fundmaterials einen Einblick.

In Schicht C2 der Jevisovicer Stratigraphic finden wir zwar Entsprechungen zu einigen 

Varianten der trichterformigen Schiisseln33, jedoch ergeben diese eine Gruppe von wenig 

ausdrucksvollen Formen, die eine etwas fortgeschrittenere Ent wicklung andeuten. Zwei 

Henkel auf den Schultern sind hier nicht vertreten, jedoch sind zwei einander
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nahestehende plastische Knubben34 zu entdecken. Andererseits linden wir zahlreiche 

Ubereinstimmungen im benachbarten Bbhmen in Komplexen, die in die altere Stufe der 

TBK datiert sind. Konkret handelt es sich um Keramik von Slanska hora bei Slany - 

neben den beiden bereits erwahnten Analogien ist es die Form mit nach innen geneigter 

Schulter und Kreisapplikationen35 ferner von Makotfasy - Schiissel mit nach innen 

geneigter und durchbogener Schulter36, Schiissel mit geradlinigen nach innen geneigter 

0-7
Schulter und nach auBen gebogenem Rand von Muzsky-Hrady und Benatky. Nicht 

ohne Interesse ist der Umstand, daB das schusselfbrmige GefaB mit einer ausdrucksvollen
O Q 

dreifachen Profilierung - Typ 44 von der letztgenannten Lokalitat - an einen Becher 

(Abb. 8.6) und entfernt auch an eine trichterfbrmige Schiissel mit schmaler Schulter (Abb. 

9.11, 12) aus Rmfz erinnert.

E. Pleslova-Stikova reihte das Material aus der zweiten Besiedlungsphase auf 

Slanska hora in ihre Phase A2a ein. Die Schiissel mit nach innen geneigter und 

durchbogener Schulter von Makotfasy, die den Stiicken aus Rmfz entspricht, linden wir in 

der Phase Bl40. Das Material aus Benatky datieren die Verfasser des Artikels in den 

alteren Teil des Baalberger Abschnittes der TBK41. Den beschriebenen Schiisseln, 

ausgenommen die dreifach scharf profilierte, begegnen wir auch im Inventar der 

Baalberger Kultur in Deutschland42, wo diese im Gegensatz zu anderen keramischen 

Formen weitaus seltener vorhanden sind. Schiisseln von dreifacher scharfer Profilierung 

und andere derart profilierte GefaBe werden allgemein lengyelzeitlichen Traditionen 

zugeschrieben. Im herkommlichen Milieu treffen wir sie im Formenspektrum der Phase 

Ila (Stufe III) der MBK an, wahrend sie in der darauffolgenden Phase nicht mehr zur 

Geltung kommen43. Im Westteil Mitteleuropas setzt sich die dreifach scharfe Profilierung 

mit dem Beginn des friihen Aneolithikums durch (die Gruppen Gatersleben, Aichbiihl), 

von J. Lichardus44 mit unserer Phase lib (Stufe IV) der MBK synchronisiert. Ein scharf 

profilierter Becher wurde auch 1950 in einer Grube aus Slanska hora bei Slany 

gefunden45, der mit seinen Proportionen an Formen aus der Gaterslebener Gruppe 

erinnert46, was unter den gegebenen Umstanden und dem zeitlichen Aspekt nicht 

iiberrascht. Ich nehme an, daB viele Fragen durch die geplante Bearbeitung der 

Ausgrabungsbefunde vom Burgwall Kramolin, von dem Keramik der oben erwahnten 

Zeithorizonte bekannt ist47, geklart werden kbnnen. Zu der scharf profilierten Schiissel 

aus Rmfz sind mir keine genauen Parallelen bekannt, aber mit dem niedrigen gebffneten 

Hals und dem doppelkonischen Umbruch erinnert sie an einige Formen der III. Stufe der 

MBK48 und der Aichbiihler Gruppe49.

Doppelkonische Schiisseln finden wir im Inhalt der meisten zeitgleichen Kulturen und 

Kulturgruppen. Unserer Aufmerksamkeit sollte jedoch die auffallende Ahnlichkeit der 

Formen mit sanft nach auBen gebogenem Rand (Abb. 9.7) mit den Bolerazer Schiisseln50 

nicht entgehen.

D - Amphoren aus der altesten Siedlungsschicht am Burgwall Rmfz bei Laskov weisen 

ebenfalls eine ansehnliche Formenmannigfaltigkeit auf, die auBer in der GefaBform auch in 

den Verzierungs- und Funktionselementen erkennbar ist. AuBer dem kleinen Scherben mit 

einem Henkel am Ubergang des Halses und des Bauches (Abb. 7.10), den ich zu den 

zweihenkligen Amphoren zahle, und dem scharf profilierten GefaB aus Sondage Nr. 2/9 

(Abb. 7.7), gehoren alle tibrigen Fragmente sowie die rekonstruierten Stiicke zu 

vierhenkligen Formen. Aus diesen ist ersichtlich, daB es sich um GefaBe mit eifdrmigem 

Korper und trichterformig modelliertem Hals, der im Profil durchbogen und entweder
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scharf (Abb. 7.1-3) oder flieBend (Abb. 7.4, 5, 9) aufgesetzt ist, handelt. Der scharfe 

Halsansatz ist oft mit einer plastisch gekerbten Umlaufleiste betont (Abb. 7.1, 3). Die 

Bandhenkel sind am Umbruch - selten knapp liber diesem - angebracht und mit Ausnahme 

der Umlaufleisten am Hals befindet sich hier die gesamte plastische Verzierung. Diese hat 

die Gestalt von geraden oder sanft durchbogenen “Schwalbenleisten”, die aus den oberen 

Henkelkanten oder den Scheibenapplikationen ausgehen, welche ebenfalls liber der oberen 

Henkelkante angebracht sind (Abb. 7.1,2,4, 6, 9). Die Rander der Amphoren sind schlicht, 

selten stufenartig nach innen erweitert. Scheibenapplikationen sind bisher iiberwiegend 

von Krligen, wo sie, sofern mir bekannt, ausschlieBlich unter dem Henkel angebracht sind, 

bekannt. Ob diese Umstellung bei verhaltnismaBig groBen Amphoren rein asthetischen 

Gesichtspunkten folgte - in umgekehrter Stellung wlirden die Scheiben unter dem 

Umbruch verschwinden - oder ob es sich um ein Spezifikum dieser Form handelt, kann ich 

zur Zeit nicht eindeutig entscheiden. Tatsache bleibt jedoch, daB an dem einzigen bislang 

bekannten Vergleichssttick aus dem deutschen Braunsdorf die Scheibenapplikation in einer 

schlichteren Ausflihrung ebenfalls liber der oberen Henkelkante angesetzt war51. Zu der 

einzigen rekonstruierbaren, dreifach scharf profilierten Amphore mit zwei 

gegenuberliegenden Henkeln am oberen Schulterteil (Abb. 7.7) linden wir Analogien in 

ahnlich modellierten GefaBen der Gaterslebener Gruppe, wo wir auch ahnlich angebrachte 

Henkel antreffen52. Scherben von GefaBen mit ausdrucksvoller dreigliedriger Profilierung 

kommen im Material aus der altesten Schicht verhaltnismaBig haufig vor (Abb. 7.8), und es 

ist Sache der weiteren Forschung, die einzelnen Formen zu identifizieren. Es ist 

wahrscheinlich, daB sie einen eigenstandigen zeitlichen Horizont im Rahmen der 

Baalberger Phase der TBK reprasentieren.

Ein sehr ausdrucksvolles und, wie es scheint, aus chronologischer Sicht auch 

bestimmendes Zierelement sind die Scheibenapplikationen an der oberen oder unteren 

Henkelkante, die entweder als voile Scheiben (im Faile von Rmlz bei Laskov und von 

Slatinky/Mittelmahren) oder Umlaufleisten erscheinen. Diese Verzierung wird mit der 

Gruppe Hunyadihalom Ostungams in Verbindung gebracht, die gemeinsam mit der 

Furchenstichkeramik und den Gruppen Laznany, Baile-Herculane, Vajska und jlingeres 

Balaton den Vorbolerazhorizont des Karpatenbeckens bilden53. In dem Verbreitungsgebiet 

der Trichterbecherkultur ist sie an ihre Baalberger Phase durch Funde aus Slatinky, 

Grabhiigel III54, Hradisko bei Kfepice55, Kramolln 56, Benatky57, Wien (Leopoldau)58 und 

das bereits erwahnte Braunsdorf angebunden. Fur die Datierung eignet sich am besten der 

Krug aus dem dritten Grab des Hiigels Nr. Ill in Slatinky, das in den AbschluB der altesten 

Phase der Hligelgraber, also dem Ende der I. Stufe der TBK, angehbrt59. Das Material von 

Benatky datieren die Autoren in den alteren Teil des Baalberger Abschnittes der TBK60, den 

man jedoch in keinem Faile, aus Sicht der flit das Gebiet Bbhmens ausgearbeiteten 

Periodisierung, mit dem Vorbolerazer Horizont verbinden kann61. Auch ist es nicht 

ausgeschlossen, daB es bei den Scheibenhenkelapplikationen in Gestalt einer Umlaufleiste, 

deren Entstehung sich auch als Verbindung von zwei “Seiten-Schwalbenleisten” und nicht 

nur als die einheimische Auffassung der Kultureinfliisse aus dem ostungarischen Milieu 

erklaren laBt, moglich sein wird, an ein etwas frliheres Vorkommen zu denken. Wollen wir 

die Scheibenhenkel in Zentralmahren mit dem Vorbolerazer Horizont in Verbindung 

bringen - und es muB hinzugeftigt werden, daB alles darauf hindeutet -, ist mit dem ersten 

Auftreten der Stempelkeramik, deren Existenz wir sowohl in Rrmz als auch am 

Hligelgraberfeld bei Slatinky belegen konnten (Abb. 6.13), am Ende der I., eher jedoch am
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Anfang der II. Stufe der TBK zu rechnen. Im Kulturprofil unserer Fundstelle handelt es sich 

jedenfalls um eine kurze und wenig aussagekraftige Episode.

In Slatinky fand man die stempelverzierte Amphore in einem Grabhiigel, dessen 

Konstruktion aus alteren Baalberger Bauten dieser Art hervorgeht, dessen Brandbestattung 

jedoch bereits an der Schwelle der zweiten Phase steht, die mit dem Beginn der KKK I- 

Boleraz synchronisiert ist. GewiB schweifen wir vom Thema nicht ab, wenn ich hier auf 

den Fund von Furchenstichkeramik vom Typus Kfepice in Gemeinschaft mit Baalberger 

Keramik in klassischer Ausfuhrung der hiesigen Formen in Objekt Nr. 2 aufmerksam 

mache, das im Liegenden in Sondage 1/90 ausgehoben war62.

Wahrend der Erforschung der Siidterrasse stieBen wir unter den Resten des zerstorten 

steinernen Walles auf eine Amphore, die ihrer GroBe nach als VbrratsgefaB diente. Der 

Umbruch liegt in der oberen Halfte der senkrechten Achse, der breite und niedrige Hals ist 

ausdruckslos von den Schultern abgesetzt. Vier Bandhenkel mit bogenformigen Leisten, 

die von den oberen Seitenkanten ausgehen, sind am Umbruch angebracht (Abb. 7.4). Fur 

ihre ein wenig friihere Datierung spricht die Tatsache, daB sie am Aufschiittungskdrper des 

Walles gefunden wurde, der neben anderem auch Scheibenhenkel enthielt.

E - Kriige sind stets ein Bestandteil von alien grbBeren keramischen Komplexen des 

Baalberger Abschnittes der Trichterbecherkultur. So ist es auch in unserem Faile. AuBer 

drei rekonstruierbaren GefaBen sind weiterhin ein Halsbruchstiick und ein Henkel 

erhalten. Der Henkel sitzt immer unter dem Rand und wolbt sich bogenfbrmig zwischen 

dem Hals und dem oberen Schulterteil. Nur in einem Faile, bei einem Krug mit S-formiger 

Profilierung sitzt der Henkel knapp unter dem Rand, so daB wir die Andeutung eines 

Knieknickes bemerken (Abb. 6.2). Bei klassifizierbaren Formen iiberwiegt die scharfere 

Profilierung mit eiformigem Korper und sanft durchbogenem trichterformigem Hals. Im 

herkommlichen Inventar wirkt der Torso mit hohem durchbogenem Hals und niedrigen 

scharf begrenzten Schultern (Abb. 6.5) gewissermaBen ungewohnt. Eine Analogic besteht 

im GefaB aus Grab 3 in Kothen im Saaleraum63, die an Gaterslebener Vbrlagen ankniipft. 

Die Verzierung der Kriige beschrankt sich auf Paare plastischer Leisten, die von den 

unteren Henkelkanten ausgehen, manchmal mit kleinen Kreisapplikationen beendet oder 

erganzt sind (Abb. 6.6,14,15). Nur unter dem Bandhenkel des aus dem seichten Grabchen 

unter Schicht D im Suchschnitt 1/89 gehobenen Kruges finden wir 6 facherartig 

angeordnete Leisten (Abb. 6.1).

Entsprechend modellierten Kriigen begegnen wir weitraumig in Mitteleuropa, wo sie 

gemeinsam mit wenigen keramischen Formen die Anwesenheit oder den unmittelbaren 

EinfluB der Baalberger Kultur der TBK anzeigen. Wir finden sie in Deutschland64, 

Polen65, Osterreich66 und gleichfalls in Bohmen und Mahren67. Ubereinstimmend 

werden sie dann in die altere Stufe der TBK gereiht. Auch hier miissen wir konstatieren, 

daB die in Bohmen und Mahren vollig ubliche Krugverzierung in Form von 

“Schwalbenschwanzen” unter dem Henkel in der deutschen Baalberger Gruppe im 

Gegenteil verhaltnismaBig selten ist. Zum gegenwartigen Zeitpunkt ist es mir nicht 

mdglich zu beurteilen, inwiefern diese Tatsache durch den Forschungsstand beeinfluBt ist.

Eine bedeutende Variabilitat beobachten wir in der Anbringung der Henkel. Bei einigen 

GefaBen ist die obere Kante kaum kenntlich unter dem Rand (Abb. 6.7, 9, 11), bei 

anderen wieder tief unter diesem (Abb. 6.1, 12) angebracht. Es handelt sich 

wahrscheinlich um den Beleg einer kontinuierlichen Entwicklung, die von den 

klassischen Baalberger Kriigen zu Kriigen des jiingeren Typs strebt, fur die der breite
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niedrige Hals und der vom Rand ausgehende Bandhenkel typisch sind. Wir kennen sie aus 

Schicht C2 der JeviSovicer Stratigraphic68 oder aus Kfepice69.

G - Kleinformen. Die letzte Keramikgruppe, die anhand der bisherigen Untersuchungen 

abzugrenzen war, umfaBt eine kleine runde Schiissel und Bruchstiicke von zwei 

Schopfkellen (Abb. 9.14-16). Beide Schbpfkellen haben keinen Griff, trotzdem kann man 

annehmen, daB bei der Schopfkelle mit angedeutetem Boden (Abb. 9.15), die gemeinsam 

mit einem Krug (Abb. 6.) in dem seichten Grabchen im Suchschnitt 1/89 gefunden 

worden war, der Griff schrag nach oben zielte, wahrend bei der Schopfkelle mit 

rundlichem Profil dieser in Richtung der Horizontalachse herausgezogen war. 

MiniaturgefaBen, denen wir in Schicht C2 auf Stary Zamek bei Jevisovice begegnen70, 

kommen in Rrmz erst in Schicht B zum Vbrschein.

Im Schnitt III/90, den wir im dritten Wall im Areal seiner NW-Ecke gelegt haben, 

konnte die alteste Siedlungsschicht in zwei Teile gegliedert werden: die untere 

graubraune - C2 - und die uber dieser liegende, etwas hellere Schicht - Cl -, die nur am 

SW-Sondageprofil zusammenhangend erkennbar war. Andererseits war sie lediglich auf 

die Ausfiillung einer seichten Kaverne zwischen dem 4. und 7. Meter beschrankt 

(Abb. 5.2). Aus dieser wurden beim Putzen des Profils und spater nach Erweiterung des 

Suchschnittes Scherben von 11 GefaBen geborgen. Neun von diesen konnten 

rekonstruiert werden (Abb. 6.16-26). Bereits auf den ersten Blick stellen wir ziemlich 

groBe morphologische Unterschiede zwischen dem aus beiden Schichten gewonnenen 

Material fest. In der jiingeren setzt sich bei der Keramik eine allmahlichere S-fdrmige 

Profilierung im Gegensatz zur alteren - scharfer profilierten Keramik - dutch. Neu 

erscheinen GefaBe, deren Umbruch in die untere Halfte der senkrechten Achse 

verschoben ist (Abb. 6.25), die, wie es ihre Befunde auch in anderen Burgwallteilen 

zeigten, gerade fur diesen jiingeren Horizont charakteristisch sind. Bestandteil des 

Komplexes waren auch zwei Tassen mit ausdruckslos modelliertem Boden. Obwohl sie 

im Material aus der altesten Schicht nicht unterschieden wurden, sind wir liber ihre 

Existenz schon in der alteren Stufe der TBK dank des Befundes aus dem Kammergrab im 

Baalberger Hiigel Nr. I am Kosir bei Slatinky informiert71. Interessant sind ebenfalls zwei 

doppelkonische Schiisseln, von denen besonders das Exemplar mit sanft geschwungenem 

Unterteil Ziige der Jordansmiihler Kultur inne hat (Abb. 6.16). Dies gilt vorbehaltlos auch 

flit den Aufbau und die Modellierung der Schultern. Eine grundsatzliche 

Formenanderung beobachten wir ebenfalls auf dem Topf mit glattem, stufenartig nach 

auBen erweitertem Rand (Abb. 6.21). Die nachste Analogic zu den GefaBen dieses 

Komplexes linden wir wiederum in Schicht C2 der Jevisovicer Stratigraphic . Im 

allgemeinen kann man von der Keramik aus Schicht Cl sagen, daB sie sich allmahlich 

dem EinfluB der alteren Traditionen entzieht und die mit der neuen kulturellen 

Orientierung zusammenhangenden Veranderungen signalisiert.

Datierung

Die eingehende Materialanalyse aus der altesten Siedlungsschicht am Burgwall Rmiz 

bei Laskov, die offensichtlich mit der altesten bisher erfaBten Befestigung 

zusammenhangt - einem Wall mit steinerner Stirnmauer und Aufschiittung vor der 

Innenseite -, zeigte, daB diese zur Baalberger Phase der Trichterbecherkultur gehbrt. 

Die keramischen Funde reprasentieren Becher und Tbpfe mit deutlich vom Umbruch
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getrenntem Hals, trichterformige und doppelkonische Schiisseln, Baalberger Amphoren 

und Kriige. Neben der plastischen Verzierung in Form von Leisten und flachen 

Knubben oder kleinen Kreisapplikationen, die oft in Paaren vorkommen, tritt auch die 

geritzte Verzierung in Gestalt von Fransen auf; sie wird durch kreisfbrmige oder 

rechteckige Einstiche erganzt. Fast identische Vergleichsstiicke zu vielen Formen finden 

wir im zweiten aneolithischen Siedlungshorizont aus Slanska hora bei Slany. Der 

jungste Zeitabschnitt der altesten Schicht (C2) ist durch Vermittlung der 

Scheibenhenkel (Typ Hunyadihalom) und der stichverzierten Keramik des Typs Kfepice 

mit dem Vbrbolerazer Horizont verbunden. Die Veranderung der kulturellen 

Orientierung durch starker werdende Kontakte mit dem spatlengyelzeitlichen Milieu 

hervorgerufen und wesentlich durch die Prozesse beeinfluBt, die mit dem Beginn der 

Kultur mit kannelierter Keramik im Karpatenbecken eingetreten waren, reprasentiert 

der Komplex aus der Schicht Cl, der in mancher Hinsicht mit dem Material aus Schicht 

C2 am Stary Zamek bei Jevisovice vergleichbar ist. Andererseits ermbglichen einige 

Befunde den Beginn der hiesigen Besiedlung bereits in den alteren Abschnitt der 

Baalberger Phase der TBK zu legen. Zu diesen gehdren scharf dreifach profilierte 

Schiisseln (Abb. 9.1), der Randscherben von einem kleinen Becher mit niedrigem Hals 

und einer Reihe von Einstichen auf der auBeren Randseite (Abb. 8.16), die an eine 

ahnliche Verzierung auf der Keramik der Michelsberger Kultur erinnert, und der Becher 

mit geradlinigem Hals und breit gewblbten Schultern (Abb. 8.1). Aus dem oben 

Angefiihrten geht eindeutig hervor, daB sich im Rahmen der altesten Schicht, neben 

einer bestimmten chronologischen Verschiebung, durch farblich unterschiedliche 

Horizonte erkennbar, auch eine kulturelle Entwicklung evident auBert. Wahrend 

dieser alteren aneolithischen Besiedlung beobachten wir deutliche lengyelzeitliche 

Einfliisse. Darunter verstehe ich als alteste die Keramik von scharfer dreifacher 

Profilierung sowie die zwei Becher mit groBen flachen Knubben (Abb. 8.3, 6). Diese 

unterscheiden sich von der iiblichen keramischen Produktion der TBK, sind mit dieser 

jedoch in ihrer Gesamtgestaltung, der Herstellungstechnologie und den Zierelementen 

verbunden. Die GefaBe fand man im oberen Teil der altesten Schicht, was jedoch nicht 

ausreicht, um sie mit einem konkreten zeitlichen Horizont verbinden zu kbnnen. 

Andererseits jedoch deuten einige geringe Formenabweichungen zwischen den beiden 

GefaBen schon eine gewisse Entwicklungsverschiebung an. Das Ausklingen der 

lengyelzeitlichen Einfliisse reprasentiert dann die doppelkonische Schiissel aus Schicht 

Cl (Abb. 6.16), die das deutliche Geprage der Jordansmiihler Kultur tragt. Die 

Stempelkeramik vertritt nur ein kleiner Scherben, auf dem die senkrechten rechteckigen 

Stempel mit Kreisapplikationen erganzt sind (Abb. 6.13). Das angefiihrte Bruchstiick 

stammt aus Sondageschnitt 1/88, der sich auf der Innenflache der Siedlung befindet, in 

dem es in sekundarer Lage gefunden wurde. Aus diesem Grunde hat es einen nur 

informativen Wert und es ist nicht mbglich, die relativ-chronologische Stellung dieser 

Keramik am Rmiz zu beurteilen. Jedenfalls ist eher mit einer kurzen und 

unbedeutenden Phase zu rechnen, von der auch die Hiigelgraberfelder desselben 

Zeitabschnittes Zeugnis ablegen.
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Die Verwendung von Stein bei der Errichtung aneolithischer Befestigungsanlagen in 

Mahren

Die erste schriftliche Nachricht liber die Existenz der steinernen Architektur in dem von 

uns bearbeiteten Zeitabschnitt in Form einer Befestigungsanlage haben wir im 

Manuskript von Jaroslav Palliardi liber die Ergebnisse der Grabungen am 

aneolithischen Burgwall Stary Zamek bei Jevisovice belegt. Hier hat man beim 

Abtragen der Schicht unter dem sliddstlichen Teil der mittelalterlichen Schanze eine 

Steinmauer entdeckt, die von Schicht B (Jevisovicer Kultur) liberdeckt war. Im Lehm 

zwischen den Steinen warden nur Scherben aus Schicht C gefunden. Aus diesem 

Grunde datiert J. Palliardi den Wall in die altere Schicht B74. Im Jahre 1943 untersuchte 

J. Poulik75 die Befestigungsanlage des Burgwalles in der Flur Hlasnica bei Pozofice- 

Jezera, Bez. Brno-Venkov. Zwei Walle, durch trapezoide Graben erganzt, bargen Reste 

eines durch eine Palisade begrenzten Walles, dessen Bohlen mit einer Lehmauf- 

schiittung festgestampft und von der Innenseite mit einer Trockensteinmauer gesichert 

waren. Dieselbe Konstruktion setzt der Verfasser des Fundberichtes auch auf der 

entgegengesetzten Wallseite voraus. Das Material datiert die Befestigung in KKK I- 

Boleraz. Eine weitere Lokalitat, in der die Steinverwendung bei der Errichtung einer 

Befestigung verlaBlich belegt ist, ist Hlinsko bei Lipnik nad Becvou76. Auch diese 

Befestigung entstand erst im Verlaufe der I. Stufe der Kultur mit kannelierter Keramik.

Aus dem oben angefiihrten geht hervor, daB wir im Faile vom Rrnfz bei Laskov 

einwandfrei den altesten Wall mit steinerner Stirnmauer in Mahren und - sofern mir 

bekannt - in dieser Gestalt im gesamten Mitteleuropa belegt haben. Die ersten umfriedeten 

Niederlassungen entstehen in Mahren schon zu Beginn des Neolithikums, wo die 

Befestigung in Form eines die gesamte Ansiedlung umgebenden Grabens erscheint77, im 

fortgeschritteneren Abschnitt des Neolithikums auch in Kombination mit einer Palisade . 

Um die Wende des Neolithikums und Aneolithikums, im jlingeren Abschnitt der Kultur mit 

mahrischer bemalter Keramik, wachst die Zahl von Ansiedlungen, die auf Anhohen und 

natlirlich geschiitzten Lagen ausgesprochen defensiven Charakters errichtet worden 

waren . Von der eigentlichen Befestigung dieser Niederlassungen sind wir jedoch nur 

liickenhaft unterrichtet, was vor allem durch den Forschungsstand auf diesen Fundplatze 

und auch dadurch bedingt ist, daB im Gelande von dieser keine sichtbaren Spuren erhalten 

blieben. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daB diese Siedlungen nicht das Aussehen der 

Befestigung haben wird, die am Burgwall Rmfz bei Laskov festgestellt wurde. Ebenfalls 

bin ich der Meinung, daB die Suche nach Analogien “um jeden Preis” nicht ratsam und eher 

irrefiihrend ist. Daher muB man die hiesige Befestigungsanlage als Ergebnis eines 

langfristigen Prozesses betrachten, die am Beriihrungspunkt von zwei 

Zivilisationsstrbmungen - der lengyelzeitlichen und der der Trichterbecherkultur - ihre 

eigene Gestalt gewann und in der die Erfahrungen der Befestigungserbauer vieler 

vorheriger Generationen verwertet wurden.
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Zusammenfassung

Bei der Ausgrabung am Burgwall Rmiz bei Laskov, im Kataster der Gemeinde Namest na 

Hane, konnte im Raum zwischen der 3. und 4. Befestigungszone eine Stratigraphie mit 4 

aneolithischen Schichten erfaBt werden, die man mit der Stratigraphie auf Stare Zamky und 
on

JeviSovice vergleichen kann . Der Unterschied liegt neben der ausgepragten 

morphologischen Abweichung der Keramik in der geographischen Lage der beiden 

Fundplatze vor allem darin, daB die alteste Schicht auf Rmiz ungefahr einer 

Entwicklungsphase der Besiedlung von Stare Zamek vorangeht. Die ausgepragte 

Befestigungstechnik, deren Vbraussetzung eine bedeutende Organisationsarbeit ist, die den 

Vbrteil der Steine ausniitzt und mit den Kenntnissen der Einwirkung der 

Verwitterungseinflusse auf die Stabilitat des Walles (Berma) zu operieren versteht, ist das 

Ergebnis einer langen Erfahrung. Es bleibt daher nur die Frage bestehen, wann weitere - 

ahnliche Befestigungen - auch auf anderen Burgwallen aus dem Ende des alteren 

Aneolithikums aufgedeckt werden.

Bei der Keramikanalyse stoBen wir auf einen Mangel an Vergleichsmaterial aus dem 

heimischen - mahrischen - Gebiet. Eine Erklarung muB man vorlaufig einerseits im 

unpublizierten Material von einigen wichtigen Grabungen (Kramolm, Olomouc- 

Domanhohe, Hlinsko) suchen, andererseits in der Tatsache, daB die Problematik der 

Trichterbecherkultur und das altere Aneolithikum iiberhaupt etwas abseits des Interesses der 

Fachwissenschaft in den vergangenen drei Jahrzehnten stand. Die letzte abgeschlossene der 

TBK gewidmete Arbeit entstand auf Anregung von A. Houstova am Ende der fiinfziger 

Jahre. Um so wichtiger sind die auf dem Burgwall Rmiz bei Laskov durch Grabungen 

gewonnenen Erkenntnisse, die dank der erhaltenen Stratigraphie eine Losung der TeiL sowie 

der gesamten Problematik des alteren und mittleren Aneolithikums in Mahren gewahren. 

Das keramische Material aus den altesten Schichten gemeinsam mit Kbrperbestattungen in 

Steinkisten unter machtigen Hiigelaufschiittungen nahe Slatinky legen Zeugnis von dem 

Eindringen der Kultur mit Baalberger Keramik in den Raum des obermahrischen Talgrundes 

ab. Die sehr qualitatvolle, in ihren Formen ausgepragte Keramik ist ein Beleg dafur, daB es 

sich bei weitem um keine isolierte Entwicklung einer unbedeutenden Gemeinschaft 

handelte. Das Hauptverbreitungsgebiet der belegten Kontakte liegt im W und SO. Auf eine 

weitere Region des erhbhten Interesses der Bevolkerung des heutigen Mittelmahrens deutet 

die Keramik des Typs Mondsee gemeinsam mit Indizien der lokalen Kupferverarbeitung, 

die in der Nahe der Siedlung auf dem Burgwall gefunden worden war. Den restlichen Teil 

wird gewiB die Analyse der geschliffenen Steingerate und der Spaltindustrie enthiillen.

Der Burgwall Rmiz bei Laskov sowie die zwei Hiigelbestattungen und das Hinterland mit 

seiner Tieflandsiedlung gewahrten eine einzigartige Moglichkeit fur die Erforschung der 

komplizierten und in manchen Richtungen bisher ungeklarten gesellschaftlichen und 

bkonomischen Prozessen an der Wende vom alteren zum mittleren Aneolithikum.
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