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1. Einfiihrung 

Der Naturpark "Strážnické Pomoraví" stellt sowohl fi.ir das Studium der Entwicklung der 
Talaue - ihrer Dynamik, Stratigraphie und Sedimente -, als auch flir die Dendrochronologie 
subfossiler BaumsUi.mme ein geeignetes Gebiet dar. Besonders der Bereich "Osypané břehy" mit 
breiter Talaue und einem darin nattirlich maandrierendem FluB, welcher einen weitestgehend 
natlirlichen Wasserhaushalt und ein ungesttirtes Okosystem aufweist, sowie den dort vorkomrnenden 
Flugsanddecken stellt ein einzigartiges Landschaftsphanomen dar, welches ein detailliertes 
naturwissenschaftliches sowie historisches Studium verdient (KIRCHNER - Nov ÁČEK 1991 ). Die 
"Strážnicer Aue" ist ein Begriff, der durch Z. PRUDIČ (1978) in die Literatur eingeflihrt wurde und 
seitdem regelmaBig in Arbeiten Uber die Palaookologie der FluBauen in der Tschechischen Republik 
verwendet wird (z.B. OPRAVIL 1983, 1999). Die Vorstellung, daB die hier haufig vorkommenden 
subfossilen Stamrne einen Úberrest eines lokalen Waldes aus der 2. Halfte des 1. Jahrtausends 
darstellen, welcher infolge hydrologischer Veranderungen im 12.-13. Jahrhundert der Faulnis des 
Wurzelsystems zum Opfer fiel, erfahrt im Licht neuer Forschungen wesentliche Veranderungen. 
Trotzdem bleibt es ein Verdienst von Z. Prudič, diese bemerkenswerte Naturerscheinung einer breiten 
Offentlichkeit vorgestellt zu haben, und dies zu einer Zeit, in der ahnliche Fragestellungen von 
Fachleuten in der damaligen Tschechoslowakei noch kaum untersucht wurden. 

Die Erforschung der Region Strážnické Pomoraví in den Jahren 1999-2000 als Bestandteil des 
"Auenprojektes" 1 wurde rnit dem Ziel durchgeftihrt, einerseits die bereits aufgebaute dendrochrono
logische Eichenchronologie weiter in die Vergangenheit zu verlangern, anderseits die Palaookologie 
der holozaner Talaue detaillierter kennenzulernen. lm Zusammenhang mít der Úberprlifung des mogli
chen Einflusses von Úberschwemmungen auf die Lebensbedingungen der Bewohner der groBmahri-

1 Projekt der Grantagentur der Tschechischen Republik Nr. 404/96/K089: "Siedlungsagglomerationen der grol3mtihrischen 
Machtzentren unter Beri.icksichtigung der Entwicklung der Talaue". 
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schen Niederungsburgwalle des 9. Jahrhundert sollten rnit Hilfe der subfossilen Baumstamme die 
ausgepragteren Ánderungen der Umweltbedingungen in den slidmahrischen Talauen datiert werden 
(POLÁČEK 2001). 

In dem untersuchten FluBabschnitt kommen umfangreiche, bis mehrere hundert Meter Iange 
natlirliche Aufschltisse in Ufern des FluBbetts vor. Subfossile Stamme wurden an 14 SteHen 
dokumentiert, die teilweise mít den schon frliher durch Z. PRUDIČ (1978) festgestellten Fundstatten 
identisch sind. Bei den neuen Untersuchungen wurde die geologische Situation in der Umgebung der 
Stamme detailliert dokumentiert (VACHEK 1999). Daneben wurden Proben von subfossilen Holzern, 
Faulschlamm und anderen organischen Ablagerungen flir dendrochronologische, palaobotanische und 
weitere Analysen entnommen (DVORSKÁ- POLÁČEK- ŠKOJEC- V ACHEK 2001). 

2. Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Gegenstand des Forschungsinteresses war die Talaue der March nordwestlich von Strážnice. 
Noch heute ist die maandrierende March im Abschnitt zwischen der StraBe Strážnice-Bzenec und der 
Eisenbahn Sudoměřice-Rohatec nicht reguliert. Sie flieBt hier von nordostlicher in slidwestlicher 
Richtung (Abb. 1). Die ganze Aue einschlieBiich ihrer erhOhten Rander mit einer Ausdehnung von 
31 km2 wurde aufgrund ihres naturhistorischen, landschaftlichen und kulturhistorischen Wertes im 
Jahre 1993 als Naturpark "Strážnicer Marchgebiet" ausgewiesen. Die 3,5 km breite Aue wird im 
Stidosten durch eine risseiszeitliche Terrasse begrenzt, die von den klastischen Ablagerungen 
kleinerer Nebenfllisse bedeckt wird. Auf den Randem dieser Schwemmkegel, die tiberwiegend aus 
lokal vorkommendem Gestein bestehen, liegen die Ortschaften Strážnice, Petrov und Sudoměřice. lm 
Nordwesten wird die Aue durch Flugsande abgeschlossen, deren Oberflache allmahlich in Richtung 
Stidosten absinkt. Der Rand der Flugsande wurde im Verlauf des Holozans durch die FluBerosion 
modelliert und erhielt nach dem Rlickzug des Flusses nach Osten das heutige Aussehen, das durch 
ovale Abtragungsformen im Bereich der ehemaligen Maander charakterisiert ist. Dieser ProzeB vollzieht 
sich bis heute an drei Stellen unterhalb von Bzenec-Přívoz. In direktem Kontakt mit den Flugsanden 
entstanden dort drei groBe Maander. Die Breite der Maanderzone der March betragt ca. 700 m, die 
Breite des FluBbetts liegt bei 60-70 m (KIRCHNER et al. 1992). Es handelt sich dabei um einen auBer
gewohnlich dynamischen geomorphologischen ProzeB, bei welchem sich die Maander mit einer 
zusammengesetzten Geschwindigkeit (zur Seite und stromabwarts) von bis zu 9 m pro Jahr bewegen 
konnen (KIRCHNER et al. 1992). Die Maander und deren nachste Umgebung stehen seit 1999 unter 
Naturschutz und wurden zu einem Naturdenkmal namens Osypané břehy erklart. Die gegenwartige 
Oberflache der Aue liegt zwischen 166 (Rohatec) bis 168 m NN (Bzenec-Přívoz). Eine Ausnahme 
bilden Ůberreste der Altwasser, die in die Aue maxima! 2 m eingetieft sind. Die Erosionsbasis des 
FluBbetts befindet sich zwischen 6 und 8 m unter der Auenoberflache. lm FluBbett sedimentierten im 
Tiefenintervall von ca. 8,0-5,0 m sandige Schotter (im oberen Bereich stellenweise tonig), in der Tiefe 
von ca. 5,0-3,0 m graue Sande (teilweise lehmig). Bei Ůberschwemmungen wurden in den hochsten 
Abschnitten der Gleithange und im gesamten Ůberschwemmungsgebiet braungraue sandige (in 
groBerer Entfernung vom FluB tonige) Auelehme abgelagert. Sie ebneten intensiv die Tieflagen der 
nach Teilregulierungen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts vom FluB abgetrennten Maander ein. 
In jener Periode war auch die fluviatile Sedimentation auf ein durch Damme eingefriedetes, 700-1800 
m breites Ůberschwemmungsgebiet beschrankt. lm 15.-17. Jahrhundert war die Auenoberflache bei 
Strážnice naB und sumpfig und wurde von drei relativ gleich wasserreichen FluBarmen durchflossen 
(SKÁCEL 1965). Die Oberflache der heutigen Aue ist dagegen um einige Meter durch Auelehme 
erhoht und rnit Ausnahme der Ůberschwemmungen trocken. Der Grundwasserstand hat sich in den 
weiter vom FluB entfernten Gebieten bei ca. 1,0-2,0 m unter der Oberflache stabilisiert. Naher am FluB 
schwankt er in Abhangigkeit von dem Niveau des Wasserspiegels im FluBbett. Der tiberwiegende 
Bodentyp besteht aus allochthoner Auen-Braunerde, stellenweise rnit vergleyter Basis. Als letzte, 
noch natlirliche Waldgesellschaft der holozanen Entwicklung wird die Gesellschaft der Hartholzaue 
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(Ulmen-Eichenmischwald) und in den Senken, beziehungsweise auf den Gleithangen die Weichholz
aue (Weiden-Erlenwald) angefiihrt (PRUDIČ 1990). Einzigartig fiir den gesamten, nicht regulierten 
Abschnitt der March ist die Existenz umfangreicher, natiirlicher Aufschliisse an den Prallhangen des 
Flul3betts, die mehrere hundert Meter Iang sein konnen. Bei niedrigem Wasserstand im Spatsommer 
und am Anfang des Herbsts kann die geologische Schichtung der Aue bis in cine Tiefe von 6 m unter 
der Auenoberflache untersucht werden. In zahlreichen Fundstellen wurden betrachtliche Mengen 
organischer Ablagerungen und subfossiler Holzer entdeckt. 

3. Geologischer Bau der Strážnicer Aue 

Der Boden der Talaue wird von fluviatilen Sedimenten bedeckt, deren Machtigkeit zwischen 
5,5 uncl 9 m schwankt und stellenweise bis 12m erreicht (HAVLÍČEK- ZEMAN 1986). Sie werden als 
stahlgraue sandige Schotter beschrieben, deren Ablagerung im oberen Pleistozan begann. Die aus der 
Bohrung bei Strážnice-Přívoz gewonnenen fluviatilen Tone aus der Sohle der Sandschotter wurden 
46 750 ± 2 630-3 940 B.P. datiert. Es ist interessant, dal3 diese Schotter bei Bzenec-Přívoz stellen
weise bis 1700 m weit unter Flugsande reichen, mit welchen sie gegen Ende Pleistozan iiberdeckt 
wurden. Diese Flugsande schrankten damals die Talaue ein und verdrangten die March in Richtung 
Osten. 

Bei der Dokumentation der natiirlichen Profile im Flu13bett und bei der Verprobung der 
subťossilen Holzer begegneten wir vergleichbaren Schotterablagerungcn nur im Boden des Flul3betts 
unterhalb des Wasserspiegels und im unteren Bereich der Gleithange. Die KorngroBe der Gerolle betrug 
6 cm, in Ausnahmefallen bis zu 8 cm. ln zahlreichen weiteren Aufschliissen wurden andersartige 
Schotter entdeckt. Es handelte sich um sandige Schotter von rotbrauner Farbe. Der Durchmesser 
dieser Gerolle bewegte sich zwischen 0,5 und 2,0 cm und nur ausnahmsweise errcichte er mehr als 3 
cm. Die Schotter sind oft tonhaltig oder werden vollstlindig durch Schichten aus grauen, sandigen 
Tonen ersetzt. Die Oberflache der Schotter liegt in einer Tiefe von ca. 5 m. Den geringsten Abstand 
zur Gelandeoberťlache erreichten sie an der Fundsttitte 2 mit einer Tiefe von 4,5 unter der Gclande
oberflache. Diese Schotter gehoren wahrscheinlich nicht zur Ober-Pleistozan-(Wiirm)- Fiillung der 
Aue, sondern werden als wiederholt umgelagerte, holozane Sedimente des Flul3betts angesehen, die 
auf der wiirmzeitlichen Akkumulation liegen. Interessant ist der geringe Durchmesser der Gerolle, der 
von einer geringeren Flie13geschwindigkeit des Flusses an der Stelle ihrer Sedimentation zeugt. Die 
rotbraune Farbe deutet an, dal3 diese Schotter langfristig cinem oxidierenden Milieu ausgesetzt waren, 
was das Ausťtillen von Eisenoxiden ermoglichte. Wir nehmen an, dal3 ein Teil dieser Schotter als 
Oberrest alter Auenoberťlachen aus dem mittleren Holozan gedeutet werden konnte, welcher unter 
bestimmten Bedingungen die wiederholte Verschiebung des maandrierenden Flul3betts iiberstehen 
konnte. Zu diesem SchluB berechtigt uns das Vorkommen der holozanen Schotter an einigen 
Fundstellen zusammen mít auťrecht stehenden Baumstiimpfen, die aus der Oberflache dieser Schotter 
"herauswachsen". Zur gleichen Schlul3ťolgerung gelangte Z. PRUDIČ (1978), der bei extrem niedrigem 
Durchflul3 im Jahre 1976 die Existenz mehrerer unverlagerter, am Wuchsort erhaltener BaumstUmpfe 
direkt inmitten des FluBbetts verzeichnete. Die bisher bekannte Ausdehnung der Schotter ist 
wahrscheinlich erst ein Anfang, ihre Verbreitung nimmt wahrscheinlich mit wachsender Tide zu uml 
ihr Charakter kann sich andern. 

Die jiingsten Auensedimente bestehen aus graubraunen, rotbraunen, ťleckigen, 4-6 m m~ichtigen 
Auelehmen, deren Ablagerung im mittleren und besonders oberen Holozan begann (HAVLÍČEK -
ZEMAN 1986). Ihre Sedimentation verlief nicht kontinuierlich, sondern wurde von Ruheperioden 
unterbrochen, welche eine Bodenentwicklung ermoglichten. Fiir die March werden meistens zwei 
subfossile Bodenhorizonte angefiihrt (OPRAVIL 1971; HA VL ÍČEK - SMOLÍKOVÁ 1994 ). Der untere 
Horizont wird in die Periode Atlantikum-Subboreal datiert. Der obere Horizont wird durch cine 
intensive Sedimentation von Auelehmen am Anfang des 13. Jahrhunderts n. Chr. abgeschlossen 
(OPRAVIL 1983), welche die bis zu diesem Zeitpunkt relativ gegliederte Oberťlache der Aue einebnete. 
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Die Basis der Auelehme in der Fundstelle bei Bzenec-Přívoz wurde auf 1 940 ± 90 B.P. datiert 
(Subatlantikum; HAVLÍČEK- ZEMAN 1986). 

In den Aufsch1Ussen des Strážnicer Marchgebiets sind zwei physikalisch und genetisch 
unterschiedliche Auspragungen der Auelehme vertreten. Der erste Auelehmtyp wird als toniges 
Uberschwemmungssediment beschrieben. Es handelt sich um nicht geschichtete, dunkle, graubraune 
Tone mit sandigen Lagen und rotbraunen Verflillungen ehemaliger Wurzelrohren. Sie kommen in einer 
Tiefe zwischen 5,5 bis 2,5 m vor. AuBerdem bilden sie die oberste Schicht der Altwasserverflillungen. 
Ihre Oberflache ist eingeebnet, an den einzelnen Fundstellen liegt sie allerdings in unterschiedlicher 
Tiefe. Wir nehmen an, daB diese Tone die tiefer gelegenen Auebereiche hinter den Uferwallen und 
die Altwasserreste verflillten und einebneten. Sie sedimentierten bei geringen FlieBgeschwindigkeiten 
und wir nehmen an, daJ3 die Aue an diesen Stellen den Charakter nasser, dauerhaft Uberschwemmter 
Slimpfe hatte. Auch die zweite Auspragung der Auelelune besteht aus Uberschwemmungssedimenten. 
Sie entwickeln sich auf tonigen Sedimenten oder fluviati1en Sanden unci ebnen die ganze Aue ein. lm 
Gegensatz zu den vorher beschriebenen Auelehmen hande1t es sich hier um helle, graubraune, lehm
sandige Sedimente mit variierendem Tonanteil. In der Regel sind sie rotbraun gestreift, wobei die 
Streifen durch sandige Lagen gebildet werden. Ihre Basis ist oft schrag geschichtet (die Schichten 
fallen stromabwarts ein) unci klingt fingerartig in die darunter liegenden Sande aus. Diese 
Erscheinung wird durch die Ablagerung auf den oberen Bereichen der Gleithange unci auf Hangen der 
Senkungen in der Talaue erk1art. die damit in groJ3er Machtigkeit gefUllt wurden. Der obere uncljlingste 
Teil der Auelehme ist waagerecht geschichtet. lm Unterschied zu den tonigen Uberschwemmungs
sedimenten des ersten Typs war die Ablagerung dieser Auelehme ein intensiver ProzeB, der direkt mit 
groJ3en DurchfluJ3mengen verknlipft war. Hierbei transportierte stromendes Wasser groJ3e Mengen von 
Sedimenten und 1agerte sie in machtigen Schichten in der ganzen Aue ab. 

Subfossile Boden wurden nicht detaillierter untersucht. In den Profilen traten zwar oft dunklere, 
humose Horizonte in den Auelehmen auf, in den meisten Fallen handelt es sich aber wahrscheinlich 
nicht um echte. voli entwickelte subfossile Boden. Einige davon konnen Initialstadien der Boclen
entwicklung darstellen. Haupthorizonte clieser "Boden" liegen in clen Tiefen um 1 ,O uml 4.0 m. 

Uber den sancligen Schottern unci unter den Auelehmen wurden an den meisten Fundstellen 
fluviatile Sancle entdeckt. Sie kommen in Form ausgepragter linearer Akkumulationen vor, clie mehrere 
zehner Meter Iang sein konnen, oder seltener a1s selbstandige Schichten, clie in Uberschwemmungs
seclimente eingebettet sine!. Die erste Gruppe weist in manchen Fallen eine gradierte Schichtung auf. 
An der Basis und in groBeren Tiefen sind Uberwiegend mittel- bis grobkornige, rotbraune Sande 
abgelagert, die in Richtung Oberflache in mittel- bis feinkornige, ockergraue, teilweise rotbraun 
laminierte Sande Ubergehen. Die Sande sind oft schrag, ab unci zu auch gekreuzt geschichtet. Sie 
kommen in einer Tiefe von 5,0 bis 1,5 m vor. An ihrer Oberflache klingen sie an manchen Stellen 
fingerartig in die Auelehme aus. Sie werden als Ablagerungen der Gleithange unci Uťerwalle 

angesehen unci es wird angenommen, daJ3 sie Uberwiegend jungholozanen Alters sind. In einigen 
Fallen sind die Ubergange zu den liegenden sandigen Schottern jedoch flieBend unci deuten damit ein 
hoheres Alter der Sande an. Die zweite Gruppe der Sandlagen bildet selbstandige, 0,4-1,5 m machtige 
Schichten, die in die horizontal abgelagerten Uberschwemmungssedimente integriert sind. Die 
Entstehung clieser Schichten wird der erhohten Intensitat der Sedimentation oder ihrer Annahrung zur 
Fundstelle bei dem Maandrieren des FluJ3betts zugeschrieben. Eine weitere, selbst:indige Gruppe 
bilden angeschwemmte Flugsande. Sie kommen meistens in einem Abstand von maxima! 200 m vom 
Rand der Flugsandfelder vor. Mancherorts bilden sie mít einer Machtigkeit von bis zu 5 m und einem 
V orkommen zwischen 5,5-0,5 m unter der Gelandeoberflache das machtigste Schichtpaket der 
Auesedimente. Es handelt sich um resedimentierte Flugsande, die aus dem Prallhang abgetragen unci 
nach kurzem Transport in der Aue abgelagert wurden. Charakteristisch flir sie sind das Fehlen einer 
Gradierung und die geringen Unterschiede der einzelnen Schichten in Farbe und KorngroJ3e. Ihre 
KorngroJ3e entspricht den Flugsanden, im Unterschied dazu sind sie jedoch schrag geschichtet. 

An mehreren Fundstatten wurden verflillte Altarme festgestellt. Sie zeichnen sich durch Schichten 
von Tonen mit hohem organischem Anteil und vor allem durch Faulschlamm aus. lm Liegenden der 
Faulschlamme fanden sich entweder plastische Tone mit hohen organischen Anteilen und grauer bis 
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braunschwarzer Farbe oder blaugraue, tonhaltige Sande mit verstreutem organischem Kleinmaterial 
(kleine Aste, Pflanzenreste). Bei keinem der Altarme wurden die Schotter im Untergrund aufgeschlos
sen. Wir sind der Meinung, daS der Faulschlamm eher zur Basis der verfi.illten Altarme gehort. Die 
Sand- und Lehmablagerungen im Liegenden entstanden wahrscheinlich zu einer Zeit, in welcher der 
Altarm noch mit dem FluS verbunden war oder oft bei Hochwasser Uberschwemmt wurde. Der Faul
schlamm entspricht einer Periode der Sedimentationsruhe und der vollsHindigen Trennung des Altarms 
vom aktiven FluSbett. Der oberste Bereich der verflillten Altarme wird meist durch Auelehme gebildet. 

Die Fauna wird in den Aufschllissen durch Muschelschalen von Unio crassus vertreten. Die 
entsprechende Bestimmung wurde von Josef Řihák anhand zweier Muschelschalen aus der Fundstelle 
12 durchgefi.ihrt. Diese Art kommt hauptsachlich in wasserreichen FIUssen mit sandschlammigem 
Boden vor. In den Aufschllissen tritt diese Muschel Uberwiegend in lehmigen Schottern, grobkornigen 
Sanden und schrag geschichteten Auelehmen auf. 

Anhand der Erkenntnisse aus den dokumentierten Fundstellen kann zusammenfassend gesagt 
werden, daS der Aufbau der Marchaue ziemlich kompliziert ist. Es fanden hier dynamische Veranderun
gen der Sedimentationsentwicklung sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung statt. In 
zahlreichen Proťilen, die voneinander nur einige zehner Meter entfernt liegen, sind in gleicher Tiefe 
vollig unterschiedliche Ablagerungen zu beobachten. Dies beruht darauf, daS die einzelnen Fund
statten im Bereich der Maanderzone des FluSbetts liegen und im Verlauť des Holozans wiederholt 
teilweise oder vollig durch die FluSmaander verandert wurden. In unterschiedlichen raumlichen und 
zeitlichen Abstanden ťolgten so Phasen der Erosion und Resedimentation aufeinander. Eine weitere 
Ursache daflir stellt das relativ gegliederte Relief der alten Auenoberflachen dar, welches die Sedimenta
tionsbedingungen am jeweiligen Bereich der Aue bestimmte. Es ist anzunehmen, daS der geologische 
Aufbau der Aue auSerhalb der Maanderzone einfacher ist und den allgemeinen Vorstellungen besser 
entspricht. 

4. Subfossile Baumstamme 

An 14 Fundstatten im FluSbett wurden subfossile Holzer gefunden. Insgesamt wurden von 
74 Stammen Proben entnommen, die flir dendrochronologische Messungen und eventuell fi.ir 14C
Datierungen geeignet sind. Bei jedem beprobtem Stamm wurde der Durchmesser an der Stelle der 
Entnahme, die Lange des freigelegten Bcreichs und der mit bloSem Auge erkennbare Grad des 
mikrobiellen Abbaus verzeichnet. Bei Holzern aus den Auťschllissen im FluSbett wurde die Tieťe der 
Fundschicht unter dem Niveau der Umgebungsaue und die Ausrichtung ťestgestellt, sowie das Profil 
geologisch dokumentiert. Es handelte sich um Stamme, Aste und Stlimpťe von Laubbaumen, Uberwie
gend von Eichen. Die Holzer waren unterschiedlich stark abgebaut, rindenlos und lagen Uberwiegend 
in einer Tieťe von 4,0 bis 5,5 m. Die Hauťung von Funden in dieser Tieťe laSt sich auf die teilweise 
besseren Erhaltungsbedingungen, vor allem im reduzierenden Milieu unterhalb des durchschnittlichen 
Wasserspiegels im FluS zurlickflihren. Neben Holzproben wurden auch Proben von Faulschlamm, 
sowie Tonen und weiteren Sedimenten mit organischem Material entnommen, um eine Bestimmung 
der Pflanzenmakroreste, eine Pollenanalyse und Radiokarbondatierungen durchzuflihren. Auch diese 
Auťschllisse wurden dokumentiert. Bei der Zusammenstellung geologischer Proťile wurden lithologische 
Veranderungen der Sedimente in der Lange von ca. 6 m, eventuell auch mehr (neben dem Profil durch 
unterbrochene Linie) eingezeichnet. 

Der Nordostteil des Untersuchungsgebiets von der Brlicke in Bzenec-Přívoz bis zum Zusammen
fluS der March mit der Velička stimmt mit dem von PRUDTČ (1978) im Jahre 1976 erforschten Gebiet 
Uberein. Der zitierte Autor versuchte, anhand des Studiums subťossiler Baumstamme, die er im FluS
bett bei extrem niedrigem W asserstand der March entdeckt hatte, und ihrer Fundumstande die Auen
landschaft aus der 2. Halťte des 1. Jahrtausends n. Chr. zu rekonstruieren. Nach Auswertung der Vermes
sung der gefundenen Stamme und der relativen Verteilung der einzeln Sedimente unterhalb der Auelehme 
gelangte er mit Hilťe von statistischen Methoden zu der SchluSfolgerung, daS zusammenhangende 
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Walder in jener Periode 20%, Stimpfe 5-10% und Wiesen mit Solitareichen die restliche Flache der 
Aue bedeckten. Die Auenoberflache war !aut dem Autor durch Schotter gebildet und mit Aue
RohbOden ("Rambla") bedeckt. Der Wald wurde zu 85% von Eichen und zu 15% von Eschen 
gebildet. Andere Arten waren nur wenig vertreten. Die Baume wiesen Formen von Parkbaumen auf 
und verastelten sich in einer Hohe von 5 m. Direkte Altersmessungen der Baume flihrte Prudič nicht 
durch und nahm an, daB Baume mit einem Stammdurchmesser von 1 m mindestens 500 Jahre alt sind. 
Den Untergang der Auenlandschaft verkntipfte der Autor in Ůbereinstimmung mít E. OPRAVIL (1983) 
mít immer haufiger vorkommenden Ůberschwemmungen und der zunehmenden Ablagerung von 
Auelehmen seit der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts, welche die Bodeneigenschaften und das 
Wasserregime veranderten. Diese Veranderungen verursachten eine Faulnis der Baumwurzeln. Baume 
wurden im Bereich des Wurzelansatzes durch Ostwinde gebrochen. Gegen Nordwinde war das Gebiet 
durch den erhOhten Flugsandrand geschtitzt. Die Hartholzaue wurde allmahlich durch eine 
Weichholzaue mit einem Weiden-Pappel-Wald ersetzt. Prudič beschrieb in seiner Arbeit insgesamt 95 
Holzer (einschlieBlich ll Baumsttimpfe und 5 Pfosten) und zwei Faulschlammschichten (Fundstatten 2 
und 9). Einige Fundstellen, aus welchen in den Jahren 1999 und 2000 Holzproben entnommen wurden, 
sind praktisch mit den durch Prudič erforschten Fundstellen identisch (Tab. 1). Es kam dort nur zu 
einer Verschiebung des FluBbetts von einigen zehner Metem. 

Tab. l. Vergleich der Fundsttitten von PRUDIČ (1978) mit den Aufschltissen von 1999-2000 (stromabwtirts sortiert). 

Fundstatte Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 - - - - - -
(Prudič 1978) 
Fundstatte Nr. 1 2 - 17 - 3 - - - - 7 8 - 9 10 ll 12 13 16 14 15 
(1999-2000) 

Interessante Ergebnisse brachte die Auswertung der Holzorientierung. Bei der Betrachtung aller 
Holzer aus allen Fundstellen zeigte sich, daB die NW-SO, 0-W und N-S ausgerichteten Holzer relativ 
gleichmaBig vertreten sind. Nur ein Holz von den 55 gemessenen Proben war in Richtung NO-SW 
orientiert. Ober- und unterhalb des Zusammenflusses mit der Velička zeigen die Holzer Unterschiede 
in ihrer Ausrichtung. In der ersten Gruppe tiberwiegt deutlich die Orientierung NW-SO und 0-W. 
Stamme mit Wurzelansatz sind ohne Ausnahme nach SO und O orientiert. Diese Ergebnisse 
entsprechen den Messungen, die in diesem Gebiet von Z. PRUDIČ (1978) durchgeftihrt wurden. In der 
zweiten Gruppe tiberwog im Gegensatz dazu die Orientierung N-S. Die Wurzelansatze zeigten dabei 
gleichmaBig verteilt sowohl in nordliche als auch stidliche Richtung. Der Unterschied in der 
Orientierung der Holzer in den beiden Gruppen kann !aut PRUDIČ (1978) durch Distanz zum 
"Schutzwall" aus Flugsanden und damit durch starkere Winde aus anderen Richtungen erklart werden. 

Es stellt sich die Frage, welcher Prozentsatz der "begrabenen" Stamme "in sítu", d.h. an der 
Stelle, an der sie wuchsen, aufgefunden wurde, beziehungsweise in welchem MaBe mit ihrem lange
ren Transport, eventuell sogar einer Resedimentation zu rechnen ist. Prudič nimmt an, daB es sich 
tiberwiegend um nicht verlagerte Stamme handelt und rechnet mit einem Transportweg von weniger 
als 100 Metem. Der gegenwartige ProzeB der Einsedimentierung von Stammen in Auesedimenten 
verlauft folgendermaBen: Vorwiegend bei Hochwasser werden die Standorte der Auwaldbaume 
untersptilt und sie fallen in das FluBbett. GroBere Baume bleiben an Ort und Stelle unter dem 
Prallhang und orientieren sich mit der Krone stromabwarts und den Wurzeln stromaufwarts. Durch 
die Bewegung der Maander gehen sie allmah1ich auf die Gleithangseite des Maanders Uber und 
werden mit Sedimenten tiberdeckt. Dies geschieht - ahnlich wie bei subfossilen Stammen - in einer 
Tiefe von ca. 5 m unter der Gelandeoberflache. Eine sekundare Ablagerung subfossiler Holzer in den 
dokumentierten Profilen kann nicht ausgeschlossen werden, denn bei nattirlichen Verschiebungen des 
FluBbetts kommt es immer wieder zur Resedimentation von alteren Holzem. An der Fundstelle 16 
wurden subfossile Holzer gefunden, die auf den Gleithang angeschwemmt und teilweise schon mit 
Sand tiberdeckt waren, die diese Tatsache bestatigen. 

Es ist folglich schwer zu entscheiden, ob subfossile HOlzer wirklich "in situ" vorliegen, oder ob 
sie ein oder mehrere Male verlagert wurden. Eine dendrochronologische Datierung der Holzer kann 
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deswegen nicht einfach auf die umgebenden Sedimente libertragen werden. Aufrecht stehende Baum
stlimpfe und wohl auch die im gleichen Horizont liegenden Holzer konnen als unverlagert gelten. Von 
den aufrecht stehenden Baumstlimpfen kann man mit Sicherheit behaupten, daB sie nicht umgelagert 
wurden und deshalb das sie umgebende Sediment datieren. Auch groBe Baumstamme, die in geringerer 
Tiefe der Auelehme vorkommen dlirften noch "in sítu" angetroffen worden sein. Es ist ausgeschlos
sen, daB es sich um resedimentierte Holzer handelt, da diese ausschlieBlich auf dem Niveau des 
FluBbetts und der unteren Bereiche der Gleithange vorkommen. Auch ein langerer Transport dieser 
Stamme in der Aue auBerhalb des FluBbetts ist nicht moglich. 

Die Annahme von Prudič, daB aufgrund der geringen Fruchtbarkeit der SchotterbOden in der 
Aue auch von geringen Zuwachsraten (2-3 mrn!Jahr) und damit von einem Wachstumszeitraum von 
ca. 500 Jahren flir Holzer rnit Stammdurchmessern von ca. 1 m auszugehen sei, wurde widerlegt. 
Selbst die machtigsten Stamme, die in den Jahren 1999 und 2000 untersucht wurden, wiesen maximal 
170 Jahrringe auf. Es handelt sich also um Baume, die ungefahr genauso schnell wuchsen, wie Baume 
(Eichen) in heutigen Waldern a uf fruchtbaren AuenbOden. 

Tab. 2. Ubersicht der dokumentierten subfossilen Baumsttimme und der entnommenen Faulschlammproben. 

Probe Probcart/ sichtbare Durch- Tieťe (m) Oricntierung Wurzelansatz 
Nr. Holzart Uinge (m) messer (cm) 
2/la Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5- 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/lb Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5- 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/1c Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5- 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/ld Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5 - 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/le Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5 - 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/lf Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5 - 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/lg_ Eid1e 2,5- 7 15- 35 4,5 - 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/lh Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5 - 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/li Eiche 2,5- 7 15- 35 4,5 - 5,5 0-W bis SO-NW O bis SO 
2/l] Eiche 5 25 5 SSO-NNW O bis SO 
2/2a Eiche 3 15- 25 4,2 
2/2b Eiche 3 15-25 4,2 
2/3 Eiche 9 60 5,3 SO-NW s o 
2/4 Eiche 15 ofťen an der Oberfltiche liegendes Holz 
2/5 Eiche 30 offen an der Oberflache liegendes Holz 
2/6 Eiche 60 4,7 Baumstumpf 
217 Eiche 8 30 4,7 NNW-SSO sso 

3/l Eiche 2 55 4,3 
3/2 Eiche I 15 4,6 SO-NW 
3/3 Eiche I 10 4,6 
3/4 Eichc 0,8 20 4,5 SO-NW 
3/5 Faulschlamm 4,5-4,9 
3/6 Faulschlamm 3,5 
3/7 Faulschlamm 2,5 
3/8 Eiche 60 oťfen an der Oberfltiche liegcndes Holz 
3/9 Eiche 20 offen an der Oberfltiche liegendes Holz 

3/10 Eiche 25 offen an der Obertltiche liegendes Holz 
3/11 Eiche Pf osten 
3112 Eiche Pfosten 
3113 Eiche Pfosten 
3/14 Eiche Pfosten 

7/1 Eiche 1,5 45 4,5 SO-NW 
7/2 Eiche 3 35 4,5 N-S 
7/3 Eiche 3 15 4,5 N-S 
7/4 Eiche 2 20 4,5 0-W 
7/5 Eiche I 10 4,5 0-W 
7/6 Eiche 2 20 4,4 
717 Faulschlamm 4,2 
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7/8 Eiche NNW-SSO 

7/9 Eichc NW-SO 

8/1 Eiche 5 40 5 NW-SO 

8/2 Eichc 2 35 5,3 N-S 

8/3 Eiche 3,5 35 3,8 NW-SO s o 
8/4 Eiche 3 20 3,4 

9/1 Eichc 9 40 3,3 NW-SO s o 

!Oll Eiche 4 75 4 0-W o 
10/2 Eichc 1 10 5 
10/3 Faulschlamm 5,3 
10/4 Eiche 2,5 85 4 0-W o 

ll/ 1 Eichc N 
11/2 Eiche 

12/1 Eiche 2 50 4,4 N-S s 
12/2 Eiche 3,5 15 4,4 N-S 

12/3a Eiche 4 50 3,7 S O-MW 
12/3b Eichc 
12/4 Eichc 2 25 3,7 OSO-WNW 
12/5 Faulschlamm 4,5 
12/6 Eiche 0,3 30 4,5 0-W 
1217 Eiche 1 45 4,8 N-S 
12/8 Eiche 4 25 offen an der Obertbchc licgcndes Hol z 
12/9 Eichc 5 30 offen an der ObertHichc liegendes Holz 

12/10 Faulschlamm 4,7 

13/l Eiche 3 40 3,9- 4,3 NW-SO 
13/2 Eiche 4,5 3,9- 4,3 0-W 
13/3 Eiche 4 25 3,9- 4,3 NW-SO 
13/4 Eiche I ,5 25 3,9- 4,3 NO-SW 
13/5a Eiche 5 60 3,9- 4,3 N-S s 
13/5b Eiche 5 3,9- 4,3 N-S s 
13/5c Eiche 5 3,9- 4,3 N-S s 
13/6 Eichc 0,5 15 3,4 N-S 
1317 Eichc 0,3 JO 2,6 N-S 
13/8 Eiche I JO 3,9- 4,3 N-S 
13/9 Faulschlamm 4 

14/l Eiche 0,8 35 3,8 N-S N 
14/2 Eiche 3,5 35 4,4 0-W 
14/3 Eiche 4 60 4,4 NW-SO MW 

15/1 Eiche 55 3,9- 4,2 Baumstumpť 

1611 Eiche 3 55 ofťen an der Obcrflachc liegendes Hol z 
16/2 Eiche l 35 ofťen an der Oberflliche liegendes Hol z 
16/3 Eiche 1,5 35 offen an der Oberfl~iche liegendcs Holz 

16/4a Eiche 3,5 45 ofťcn an der Obcrtlache 1iegendes Hol z 
16/4b Eiche 3,5 45 offen an der Oberflache licgendes Hol z 

S. Dendrochronologische Datierungen 

Die Dendrochronologie stellt eine prazise, jahrgenaue Datierungsmethode dar, die i.iber den 
Vergleich der Jahrringfolgen die zeitliche Zuordnung von Holzern ermoglicht Sie findet eine breite 
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Anwendung in der Archaologie, Bau- und Kunstgeschichte. In Verbindung mit Klima- und Umwelt
fragen leistet die Dendrochronologie flir zahlreiche Teilgebiete der Geowissenschaften (FluB-, KUsten-, 
Gletscher- und Vulkanforschung) einen wertvollen Beitrag. Uber die chronologischen Aspekte hinaus, 
konnen mit Hilfe der in den Jahrringen gespeicherten Informationen Umwelteinfltisse verschiedenster 
Art erkannt und interpretiert werden. 

ZukUnftige Studien sollen sich dann verstarkt mit dendrookologischen Fragestellungen befassen. 
Zahlreiche Untersuchungen (z.B. BECKER 1982) zeigten bereits, daB die Jahrringserien solcher 
subfossiler Stamme ein wichtiges Informationspotential bilden. Uber holzanatomische Besonderheiten, 
wie beispielsweise Uberwallte Verletzungen, "Mondringe" (KRAJ>IEC 1999), InsektenfraBspuren etc., 
Wuchstrendanalysen und die Ermittlung von Ereignisjahren konnen neue Erkenntnisse zur Okologie 
der Talauen und der Klimageschichte gewonnen werden (SCHWEINGRUBER 1993). 

Aus dem Gebiet "Strážnické Pomoraví" wurden bisher 70 subfossile Eichenstamme dendro
chronologisch analysiert. Vorrangiges Ziel war es, die ermittelten Jahrringserien zu datieren und somit 
das Absterben der Baume chronologisch einzuordnen. Dieses relativ groBe Probenensemble sollte 
auch einen wichtigen Beitrag zur Erstellung und besseren Belegung der Jahrringreferenzchronologien 
fUr den sUdmahrischen Raum liefern. In diesem Beitrag werden erste Datierungsergebnisse vorgelegt. 

Bei den Stammen von Strážnice mul3te mit Datierungen die Uber das gesamte Holozan streuen 
gerechnet werden, wobei auch innerhalb einer Stammkollektion einer Fundstelle ohne weiteres 
mehrtausendjahrige Zeitspannen zwischen der Ablagerung der einzelnen Baume Iiegen konnen (siehe 
Beitrag Uber Mohelnice in diesem Band). Diese Problematik, und die Tatsache, daB es fUr Tschechien 
bisher nur wenige, kurze und schwachbelegte Jahrringreferenzchronologien aus prahistorischer Zeit 
gibt, erforderte Vordatierungen mit Hilfe der Radiokarbonmethode. Die sechs mit der 14C-Methode 
datierten Stamme gehoren dem jUngeren Subatlantikum und dem Subrezent an (Tab. 3). 

Tab. 3. Ergcbnissc der 14C-Datierungen.2 

Proben Nr. DC Nr. Anzahl der 14C - Datierung 14C - Dat.eal. AD Radiokarbon-
Jahrringe BP prob. 95,4%3 labor 

12/3b 866 100 1000 ±40 970-1160 Gliwiee 
13/Sa 884 67 1100 ± 30 880-1020 Gliwiee 
1511 925 87 210 ± 40 1630-1960 Gliwice 
2/5 912 77 430 ± 30 1420-1620 Gliwice 

211 b 891 85 540 ±50 1300-1450 Gliwice 
2/lc 892A 72 674 ± 123 1030-1460 Prag 

Von 74 entnommenen Eichenproben wurden 70 dendrochronologisch gemessen. Die Jahrring
muster erwiesen sich als sehr heterogen. Wahrend einige Baume, auf Grund schlechter Wuchsbedingun
gen, stellenweise sehr geringe jahrliche Zuwachse hatten, zeigten andere dagegen ausgesprochen hohe 
Zuwachsleistungen. Dies beruht auf unterschiedlichen Boden und wechselndem Grundwasserspiegel 
der Aue. Die damaligen Eichenstandorte waren auf nahrstoffreichen feuchten Auelehmen und 
teilweise wohl auch auf sandigen und trockenen Boden. Es kann davon ausgegangen werden, daB 
durch Uberflutungen und damit verbundenen Sedimentumlagerungen, sich der Nahrstoffhaushalt 
wahrend eines Baumlebens mehrmals anderte. Die starken Zuwachsschwankungen erschwerten die 
Vergleiche der Jahrringmuster. Um die Synchronisierung der Einzelserien zu ermoglichen, wurden 
deshalb in einem ersten Arbeitsschritt "Dendrogruppen" erstellt, die Zuwachsfolgen mit ahnlichem 
Wuchstrend beinhalten. A uf diese Weise konnten ftinf Gruppen ermittelt werden (M 100-1 04; Abb. 3). 
Die Mittelkurven der Gruppen lieBen sich wiederum synchronisieren und ermoglichten es eine 
339jahrige Lokalchronologie zu erstellen, die 22 Jahrringserien beinhaltet. Ftir diese Chronologie 
konnte in dem Zeitraum zwischen 1320 bis 1658 n. Chr. mit den Referenzchronologien von Tschechien, 

2 Radiokarbonlabor des Instituts fUr Physik der Schlesischen technischen Universitlit in Gliwice; Labor des Lehrstuhls flir 
Hydrogeologie an der Naturwissenschaftlichen Fakultat der Karlsuniversitiit Prag. 

3 Kalibration nach STUIVER et al. 1986. 
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Abb. 3. Darstcllung der 22 dendrochronologisch datierten Jahrringkurvcn in Synchronlage. A: Die Einzelserien sind in 
Dcndrogruppcn (Ml00-1 04) angeordnet. B: Synchronisicrung der Mittclkurve mit der Refcrenzchronologic Bayerns. 

Bayern und Siiddeutschland eine Deckungslage gefunden werden (Abb. 3). Die sehr guten rechnerisch 
ermittelten Korrelationsergebnisse mit den Referenzen bestatigen die Datierungsposition (Tab. 4). 

Zum jetzigen Zeitpunkt gelang es 22 Stamme dendrochronologisch zu datieren (Abb. 4). Bei 
nur drei Stammen war noch die Waldkante vorhanden bzw. konnte vermutet werden. In diesen Fallen 
lieB sich der Sterbezeitpunkt der Baume fast jahrgenau um 1498 ± 1, 1516 und 1617 ± 1 n. Chr. 
errnitteln. Alle anderen Stamme wiesen nur noch das Kernholz auf. Oas bei der Eiche sehr weiche 
Splintholz ging bedingt durch Umlagerungen und Erosion vermutlich relativ schnell nach dem 
Absterben beim Vertriften im FluB verloren. Genau genommen handelt es sich somit um Datierungen 
die nur den Entstehungszeitraum der noch erhalten gebliebenen Kernholzringe datieren. 

Man kann das J ahr des Absterbens der Ba ume allerdings ungefahr eingrenzen. Z u beriick
sichtigen sind sowohl eventuell verlorengegangene Kernholzringe als auch die mit Sicherheit 
fehlenden Splintringe (bei Eichen umfaBt der Spl i nt zwischen 1 O und 30 Ringe ). Da pro Ba um jeweils 
zwei Radien untersucht wurden und die jeweilige Ringanzahl meist Ubereinstimmt, kann man davon 
ausgehen, daB nur sehr wenige, max. 20 Kernholzringe fehlen. Zahlt man zum letzten datierten Ring, 
dem Endjahr, noch zehn Jahre Splintholzbildung dazu, erhalt man den friihestmóglichen Zeitpunkt des 
Baumtodes. Schlagt man zum Endjahr 30 Splintjahre und 20 Jahre Kernholz dazu so ergibt sich ein 
terminus antequem. 

Tab. 4. Korrelationscrgebnisse der Fundortchronologic aus Strážnice mit Stid- und Westdeutschcn Reťercnzchronologien. 
Abktirzungen: GL: Glcichlliuťigkeit in %; WJ: Prozentangaben an gemcinsamen, nach dem Intervalltrend crrnittcltcn 
Wcise1jahren; t-TH: t-Test nach Transformierung der rohen Wcrtscricn nach E. Hollstein4; t-TB: t-Test nach 
Transformierung der rohcn Wertserien nach M. G. Baillie und J. R. Pilcher5 

Referenzchronologien Ubcrlappung GL% WJ% t-TH t-TB 
Stiddcutschland (B. Becker, Univ. Hohenheirn) 338 65 72,4 7.1 6.5 
Bayern (F. Herzig, Amt ftir Dcnkmalpflege Bayern) 338 62,7 72,7 6.9 6.3 
WUrttemberu (B. Becker, Univ. Hohenheim) 338 62,5 70,3 6.5 5.8 
Westdcutschland (E. Hollstein, Rheinischcs Landesrnuseum Trier) 338 62,5 - 6.0 6.5 
Lothringen (W. Tegel, DendroNct) 338 60,5 68,9 5.6 4.9 
Tschechicn (J. Dvorská. Univ. Brno) 338 58,4 - 5.5 5.4 

4 HOLLSTEIN 1980. 

5 BAILLIE- PILCHER 1973. 
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DC-Nr. Anfangsjahr Endjahr Datierung 

884 1335 1401 1411-1451 
883 1321 1428 1438-1478 
883 1320 1433 1443-1483 
910 1374 1466 1476-1516 
908 1412 1494 1504-1544 
905 1384 1497 1498 ± 1 
904 1347 1516 1516 
927 1418 1524 1534-1574 
872 14n 1548 1558-1598 
924 1488 1553 1563-1603 
901 1522 1556 1566-1606 
928 1414 1559 1669-1609 
903 1453 1560 1570-1610 
871 1451 1560 1570-1610 
916 1490 1564 1574-1614 
916 1475 L__ 1567 1577-1617 

I 877 1514 I 1582 1592-1632 
891 1502 I j 1586 1596-1636 
890 1475 1586 1596-1636 

j 
1240 1448 1596 1606-1646 

880 1540 ·jWK? 1616 1617± 1 
906 1523 Jahre n. Chr. I I 1658 1668-1708 

I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
L_ 

Abb. 4. Die datierten Einzelserien im Balkendiagramm. Dargestellt ist der Zeitraum den die jeweiligen Jahrringsequenzen 
abdecken. Der Absterbezeitpunkt lieB sich bei drei Sttimmen fast jahrgenau ermitteln, da die Waldkante (WK) 
vorhanden bzw. vermutet werden konnte (WK?). Fiir alle weiteren ist er auf 40 Jahre genau datiert. 

Die Datierungsergebnisse zeigen, daB die Baume vor allem im 16. und 17. Jahrhundert 
abstarben. Zu Beginn der Neuzeit, nach dem mittelalterlichen Warmeoptimum begann die Kleine 
Eiszeit, eine Periode ftir die zahlreiche Klimakatastrophen belegt sind. Insbesondere die vermehrt 
auftretenden Hochwasser zwischen 1500 und 1700 (GLASER 2001) dlirften zu einer veranderten 
FluBdynamik geflihrt haben, welche die Auenlandschaft der March nachhaltig veranderte. 

Tab. 5. Ubersicht der entnommenen Proben ftir die dendrochronologische Analyse. 

Proben DC-Labor Messen-Nr. Anzahl der Waldkante Durch- Anmerkungen 
Nr. Nr. Jahrringe messer (cm) ( 14C- Datierung BP) 
2/1a 890 d 1223-1225 112 --- 15- 35 
2/lb 891 d 1082, 1083 85 --- 15- 35 14C (540 +50 BP) 
2/lc 892A d 1084 72 --- 15- 35 14C (674 + 123 BP) 
2/ld 892B d 1237-1240 57 --- 15- 35 
2/le 893 d 1217-1219 69 --- 15- 35 
2/lf 894 d 1215, 1216 77 --- 15- 35 
2/1g 895 d 1220-1222 74 --- 15- 35 
2/1h 896 nicht gemessen 28 wk 15- 35 
2/li 897 d 1087, 1088 37 wk? 15- 35 ursortingliche Bezeichnung 2/1 ch 
2/lj 1242 d 2065, 2066 36 --- 25 ursprtingliche Bezeichnung 2/1 i 
2/2a 901 d 1123, 1124 35 --- 15- 25 
2/2b 902 d 1125-1127 37 --- 15- 25 
2/3 903 d 1243-1245 108 --- 60 
2/4 911 d1199,1200 47 --- 15 
2/5 912 d 1207-1209 77 --- 30 14C (430 + 30 BP) 
2/6 1243 nicht gemessen ca. 27 --- 60 Baumstumpf 
2/7 1240 d 2070,2071 149 --- 30 

3/1 verloren --- 55 
3/2 908 d 1091, 1092 83 --- 15 
3/3 909 d 1122. 1308, 1100, 95 --- 10 

1101 
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3/4 910 d 1201-1203 93 --- 20 

3/8 904 d 1235, 1236 170 wk 60 

3/9 905 d 1093-1095 114 k') w. 20 

3110 906 d 1096-1099 136 --- 25 

31!1 907 d 1128, 1129 76 ---

3112 R98 d 1164, 1165 91 --- Pťosten I 

3/13 899 d 1102-1105 95 --- Pfosten 2 

31!4 900 d I 106-1108 36 --- Pfosten 3 

71! 917 d 1076-1078,1110 95 --- 45 

7/2 918 d 1138-1142 102 --- 35 

7/3 919 d 1143 34 --- 15 
7/4 920 d 1132, 1133 45 --- 20 
7/5 921 d 1134-1135 51 --- JO 
7/6 922 d 1130,1131,1162 66 --- 20 
7/8 1246 d 2072-2073 91 --- 30 
7/9 1241 d 2063, 2064 55 wk 15 

8/l 876 d 1241-1242 61 --- 40 
8/2 877 d 1144-1146 69 --- 35 
8/3 878 d 1155,1156 43 --- 35 
8/4 879 dI !50, 1151 76 --- 20 

911 880 d 1147-1149 77 wk? 40 

!Oll 923 d 1249-1250 112 --- 75 
10/2 924 d I I 36. I 137 71 --- JO 
10/4 1245 d 2067-2069 124 --- 85 

ll/! 888 d 1089, 1090 
11/2 8R9 d 1163, 1085. 1086 

12/l 867 nicht gemessen 23 --- 50 
12/2 869 d 1178, 1179 47 --- 15 
12/3a 865 d 1172-1174 46 --- 50 
12/3b 866 dll75-1177 100 --- 14C o ooo ± 40) 
12/4 870 d 1186-1188 77 --- 25 
12/6 868 d 1065-1068, ll 09 144 wk? 30 
12/7 871 d 1183-1185 110 --- 45 
12/8 872 d 1180-1182 72 --- 25 
12/9 873 d 1160-1161 40 --- 30 

13/1 874 d 1166-1171 120 --- 40 
13/2 875 d 1157-1159 116 wk? 
13/3 881 d 1152-1154 54 wk? 25 
13/4 882 d1195,1196 106 wk? 25 
13/5a 884 d1197,1198 67 --- 60 14C (liOO ± 30) 
13/5b 883A d 1069-1070 108 ---
13/5c 883B d 1071-1072 114 ---

13/6 885 d 1189, 1190 53 --- 15 
13/7 886 d 1193, 1194 68 --- 10 
13/8 887 d 1191, 1192 58 --- 10 

14/l 926 d 1226-1228 130 --- 35 
14/2 927 d 1073-1075 119 --- 35 
14/3 928 d 1246-1248 146 --- 60 

15/1 925 d 1310-1311, I 079- 87 --- 55 Baumstumpť 

1081, !!ll, 1112 14C (210 + 40) 
16/l 913 d 1233, 1234 170 --- 55 
16/2 914 d 1204-1206 93 --- 35 
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16/3 915 d 1212-1214 92 --- 35 
16/4a 916A d 1210, 1211 75 --- 45 
16/4b 916B d 1229-1232 94 --- 45 

6. Beschreibung der Fundstatten 

Fundstatte 1 

Katastralgebiet Strážnice, ostliches Ufer der March 200 bis 380m unterhalb der StraBenbrUcke 
in Bzenec-Přívoz. Die Fundstelle zeichnet sich durch eine relativ einfache Entwicklung aus. lm 
unteren Bereich des Aufschlusses finden sich graue bis blaugraue plastische Tone mit zerstreutem 
organischem Material in Form von Pflanzenresten und Holzern. An zwei voneinander ca. 70 m ent
fernten Stellen wurde an der Tonoberflache eine 10-15 cm machtige Faulschlammschicht angetroffen. 
Die Oberflache der Tone befindet sich in einer Tiefe von 5,9-5,6 m unter der Gelandeoberflache. Ober 
organischen Tonen wurden Auelehme abgelagert (Tiefe 5,6-4,0 m). Es handelt sich um braungraue 
sandige Lehme mit rotbraunen Streifen und Wurzelverftillungen. DarUber befinden sich dunkle, 
humose, lehmige Auelehme von graubrauner Farbe (Tiefe 4,0-2,2 m). B~ide Schichten sind im oberen 
Bereich der Fundstelle auf einer Lange von ca. 25 m ausgeraumt und durch sandige Sedimente ersetzt. 
Die Schichtenfolge wird anschlieBend durch sandige, graubraune Auelehme mit rotbraunen Streifen 
abgeschlossen. Schrag liegende Úberschwemmungssedimente im obersten Bereich der Fundstelle sind 
wohl schon ein Bestandteil des rezenten Gleithanges, welcher weiter stromabwarts entwickelt ist. 

An der Fundstelle wurde eine Auenschichtenfolge festgestellt, die sich auBerhalb des FluBbetts 
und seines Uferwalls entwickelt hat. Sandige Sedimente und Úberschwemmungsablagerungen konnten 
als Verftillung eines Seitenarms gedeutet werden, der nur bei Hochwasser aktiv war und sich dabei in 
die Umgebungssedimente eingeschnitten hat. Aus der Fundstelle wurden keine Holzproben oder 
organische Sedimente entnommen. 

Fundstatte 2 (Abb. 5-7, 29-32) 

Katastralgebiet Strážnice, westliches Ufer der March ca. 800 m westlich der StraBenbrticke in 
Bzenec-Přívoz, im Bereich der EinmUndung des Abwasserkanals. An dieser Fundstelle wurde eine 
groBe Gruppe subfossiler Baumstamme entdeckt. Die meisten HOlzer lagen in einer Tiefe von 5,5-
4,5 m unter der Gelandeoberflache auf der Oberflache rotbrauner sandiger Schotter oder geringfUgig 
darunter. Alle Stamme waren in Richtung NO-SW und 0-W orientiert, wobei Stamme mit erkenn
barem Wurzelansatz immer mít den Wurzeln in Richtung SO oder O zeigten. Neben Baumstlimmen 
wurde auf der Oberflache der sandigen Schotter auch ein aufrecht stehender Baumstumpf gefunden. 
Die Schotter sind stellenweise stark tonhaltig oder werden vollig durch sandige Tone ersetzt. Sie 
beinhalten haufige entkalkte Muschelschalen der Familie Unio, auBerdem wurde darin auch ein 
Wiederkauerzahn entdeckt. Auf den Schottern Iiegt eine 3,5 m machtige Schicht fluviatiler Sande. lm 
unteren Bereich dieser Schicht wurden tiberwiegend rotbraune, grobkornige Sande mit subfossilen 
Holzern angetroffen, den oberen Bereich bildeten ockergraue, mittel- bis feinkornige, rotbraun lami
nierte San de. Die Sandlage wird durch drei Schichten aus sandigen Auelehmen mitmaximal 1 O cm 
Machtigkeit durchbrochen. Die Oberflache der sandigen Schotter sinkt stromabwarts ab. AuBerdem 
werden dort die hangenden Sande durch Auelehme abgelost, deren Basis organisches Material 
beinhaltet. Das westliche FluBufer wurde oberhalb sowie unterhalb der Fundstelle in einer Lange von 
400 m dokumentiert. An einer ca. 80 m stromaufwarts von der Fundstatte 2 gelegenen Stelle wurde im 
Jahre 1984 Holz aus der sandigen Schicht im Liegenden des subfossilen Bodens (Tiefe 4,2 m) 
geborgen und mit der I4C-Methode auf 850 ± 65 B.P. datiert (HAVLÍČEK 1991). Das dokumentierte 
Profil existiert nicht mehr. 
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Alles deutet darauf hin, daB an dieser Fundstelle die alte AuenoberfHiche mit "in sítu" befindli
chen Resten eines Uberschlitteten Waldes entdeckt wurde, auf welcher der jlingere Gleithang oder 
Uferwallliegt. Die Entwicklung stromabwarts wlirde dann einem tiefer gelegenen Bereich oder einem 
Altwasser entsprechen, welcher mit Auelehmen geflillt wurde. Diese Annahme wurde allerdings nicht 
weiter Uberprlift. 

FundsHitte 3 (Abb. 8-11, 33-36) 

Katastralgebiet Strážnice, westliches Marchufer, ca. 70 m Ianger Aufschlul3. lm oberen Bereich 
der Fundstelle wurden in einer Tiefe von ca. 4,5 m unter Gelandeoberflache 4 subfossile Holzer (311 
bis 3/4) auf der Oberflache des schwach entwickelten Faulschlamms entdeckt. Darunter befanden sich 
graubraune, stark sandhaltige Tone mit zerstreutem organischem Material. An ihrer Oberflache(?) 
liegen stellenweise dlinne, teilweise unterbrochene Schichten aus feinen Schottern. Oberhalb dieser 
Tone wurden graue, rotbraun laminierte Sande entdeckt. In den Tonen und den darliber liegenden 
Sanden war in der Nahe des Holzes 3/1 eine Pfostengruppe mit Geflecht aus Reisig festgestellt. Allf 
den Sanden wurden altere Auelehme mit deutlicher Schragschichtung sedimentiert. AnschlieBend 
wurden junge, horizontal geschichtete Auelehme abgelagert. Die Gesamtmachtigkeit der Lehme 
betragt 3 m. In einer Tiefe von 2,5 m wurde Holz angetroffen. 

lm mittleren Bereich der Fundstatte wurde llnterhalb des Wasserspiegels eine Schicht grob
korniger, rotbrauner Sande entdeckt, welche Linsen aus feinen Schottern mit Gerollen bis 3 cm, sowie 
Schichten aus grallen sandigen Tonen und kleinere Aste beinhaltete. Uber diesen Sanden wurden 
feinkornigere gralle Sande mit rotbrauner Lamination, teilweise mit Tonschichten, und beide Typen 
von Auelehmen angetroffen. 

lm unteren Bereich der Fllndstatte ist in einer Tiefe von 4,9-4,5 m Falllschlamm (Probe 3/5) 
entwickelt, der an der Basis des Aufschlllsses in braungraue organische Tone mit Resten von 
Holzwurzeln Ubergeht. Auf der Oberflache des Falllschlamms liegt eine dlinne Schicht von sandigen 
Schottern rotbrallner Farbe, welche in ihrem oberen Bereich durch rotbraune Sande abgelost wird. 
Der obere Teil des Profils war verschlittet. Weiter stromabwarts ist ein Absinken der Oberflache des 
Faulschlamms zu beobachten. ln seinem Hangenden erscheint der Ďbergang Zll tonigen Schichten, 
welche weiter stromaufwarts fehlen. Die plastischen Tone beinhalten viel organisches Material in 
Form von Blattern (Proben 3/6 und 3/7). 

Der AufschluB erfaBt die gesamte Sedimentation des Altarms. Die darunter liegenden 
sandigen Schotter wurden nicht mel1r allfgeschlossen. Die Basis der Altarmverflillung bilden Tone mit 
hohem organischem Anteil, die in Faulschlamm Ubergehen. Diese Tone entsprechen einer Periode der 
Sedimentationsruhe in der Aue und der vollstandigen Trennung des Altarms vom aktiven Fllll3bett. 
Das Ende dieser Entwicklung kann mit Hilfe der Holzer 3/1 bis 3/3 datiert werden. Die Schichten
folge wird durch Sande unci Tone im oberen Bereich abgeschlossen. Die Anwesenheit der Sande weist 
auf eine gelegentliche Verbindung mit dem aktiven Flul3bett oder auf die Nahe des Uferwalls hin. Die 
hoher gelegenen Bereiche der Fundstelle konnen kaum interpretiert werden, cla sie zllm groBten Teil 
nicht freigelegt wurden. Um die Genese des Altarms Zll verstehen, ist es notwendig, die Ausdehnung 
sowohl des Faulschlamms in den Randbereichen als auch die Ausdehnllng der sandigen Sedimente im 
Zentrum des Aufschlusses zu erfassen. Wenn die Faulschlammschichten unter den sandigen Schichten 
fortsetzen oder im Bereich der Sande allsgeraumt sine!, so mlil3te flir die Sande ein geringeres Alter 
angenommen werden. Sie waren dann als Teil der AltwasserverfUllung zu betrachten. Der Verlallf des 
Altarms ware dann mit dem heutigen Flul3bett ungefahr identisch. Daflir spricht auch, dal3 der Rand 
der Flugsande hier ca. 80 m weit vom Aufschlul3 entfernt ist. Liegt der Faulschlamm dagegen auf den 
sandigen Sedimenten oder verzahnt sich mit ihnen, wlirde dies bedeuten, daB diese Sedimente die 
ursprlingliche Auenoberflache darstellen, in welche sich das Altwasser eingetieft hatte. Auch die Lage 
der Pfosten ist interessant. Sie wurden wahrscheinlich zll einer Zeit eingeschlagen, als auf den 
organischen Tonen schon mindestens 60-80 cm fluviatilen Sands abgelagert worden waren. 
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stammes 7/6. 
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Fundstatte 7 (Abb. 12-13) 

Katastralgebiet Strážnice, westliches Marchufer, ca. 1,2 km westlich der Schwarzen BrUcke und 
2 km SSW der Eisenbahnstation Bzenec-Přívoz. Die Basis des Aufschlusses am Prallhang bilden 
mittelkornige Sande mit dUnnen Schichten grauer plastischer Tone. In einer Tiefe von 4,5 m wurde in 
den Sanden eine Ansammlung von vollig durcheinander liegenden SUimmen, Ásten und kleinerem 
organischen Material entdeckt (Holz 7 ll bis 7 /5). In den Tonschichten im unteren Bereich der San de 
kommen kleinere Pflanzen- und Blattreste vor (Probe 717). DarUber befinden sich eine Schichtenfolge 
aus sandigen Auelehmen mit einer Machtigkeit von 2,4 m. In einer Tiefe von 1,6-0,8 m unter 
GeHindeoberfHiche weisen die Lehme einen hoheren Humusgehalt und eine dunklere Farbe auf. 

Ca. 30 m stromaufwarts werden die Sande an der Basis des Aufschlusses durch graue, 
plastische Tone ersetzt, welche ehemalige, heute durch Sand verflillte Wurzelhohlen aufweisen. Die 
Wurzelh6hlen sind durch Eisenoxide verfestigt. In einer Tiefe von 4,2 m werden die Tone durch eine 
Schicht aus rotbraunen Sanden mit Baumblattern unterbrochen. In diesem Zusammenhang wurde in 
einer Tiefe von 4,3 m ein Ast gefunden (Probe 7/6). Die darUber liegenden Auelehme unterscheiden 
sich nicht von den stromabwarts angetroffenen Lehmen. 

FUr die Unterschiede der abgelagerten Sedimente in dem relativ kurzen Abschnitt haben wir bisher 
ke i ne Erklarung. Einige Meter oberhalb von der Fundstelle der Holzer 7 I 1 bis 7/5 wurde das finger
artige Ausklingen der Sande in die grauen Tone festgestellt, welche in 'dem stromaufwarts gelegenen 
Bereich der Fundstelle vorkamen. Die Ablagerung der Sande kann entweder auf dem Uferwall entlang 
des FluBbetts oder direkt im oberen Bereich des Gleithanges erfolgt sein. Die Basis der Profile mit 
zahlreichen subfossilen Stammen konnte wegen des erhohten Wasserstandes nicht untersucht werden. 

Fundstatte 8 (Abb. 14-17, 37-38) 

Katastralgebiet Strážnice, westliches Marchufer, ca. 2,4 km SW von der Eisenbahnstation 
Bzenec-Přívoz. In dem gesamten, ca. 25 m langen AufschluB kann unter einer 1,0-1,5 m machtigen 
Schicht aus jungen, sandigen, rotbraun fleckigen Auelehmen eine machtige Akkumulation von 
fluviatilen Sanden beobachtet werden. In ihrem oberen Bereich finden sich mittelkornige, ocker
farbige Sande mit wenigen, nur gering machtigen Lagen aus Feinkies. Sie gehen im unteren Bereich 
flieBend in grobkornigere, rotbraune Sande Uber, die haufig kiesige Schichten mit Gerollen bis 2 cm 
Durchmesser beinhalten. FluBaufwarts verzahnen sich in einer Tiefe von ca. 5 m die grauen, fein
kornigen Sande mit kiesigen Schichten. Subfossile Holzer fanden sich in einer Tiefe von 5,3-3,8 m 
unter der Gelandeoberflache. In den Kiesen wurden Muschelschalen von Unio sp. gefunden. 

Die wahrscheinlichste ErkHirung flir die groBe Machtigkeit der Sande ist die regelmaBige 
Zufuhr erodierter Flugsande, die stromaufwarts unweit der Fundstelle vorkommen. Basalschotter 
konnen z.B. der Basis eines alten Gleithanges entsprechen. 

Fundstatte 9 (Abb. 18, 39-41) 

Katastralgebiet Strážnice, westliches Marchufer, ca. 2,7 km SW der Eisenbahnstation Bzenec
Přívoz. Die Genese dieses Aufschlusses entspricht der Fundstatte 8. Ab einer Tiefe von 5 m treten Uber
wiegend sandige, rotbraune Schotter mit einer KorngroBe von bis 5 cm auf. Sie sind stellenweise ton
haltig. Darliber wurden rotbraune, grobkornige Sande mit Schotterlinsen abgelagert. In Richtung zur 
Oberflache nimmt die KorngroBe der Sande ab und sie nehmen eine ockergraue Farbe an. Inmitten der 
Sande wurden in einer Tiefe von 3,3-3,0 m und 4,5 m subfossile Holzer angetroffen. Die Schichtenfolge 
wird durch sandige, rotbraun gestreifte Auelehme abgeschlossen. Die Grenze zwischen den Sanden und 
dem Auelehm war durch herabgefallene Sedimente aus dem obersten Bereich des Profils verschlittet. 

Die Sedimente an der Basis des Profils wurden im FluBbett beziehungsweise auf dem Gleithang 
abgelagert. Der obere Bereich der sandigen Schichtenfolge kann auch einem Uferwall entsprechen. 
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Abb. 18. Fundstatte 9. Geologischcs 
Profil mit Lage des Baumstammcs 
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FundsHitte 10 (Abb. 19-20, 42) 

Katastralgebiet Strážnice, westliches Marchufer, ca. 400 m NNO des Zusammenflusses der 
Velička und der March und ca. 1,2 km westlich der Mtindung des Altwassers Veška in die Velička. In 
diesem AufschluB wurde der subfossile Baumstamm rnit dem groBten Durchmesser (75 cm) gefunden. 
Er lag 4,0 m unter der GeHindeoberflache auf der Oberflache der sandigen, grauen Tone. Der Stamm 
zeigte mit den Wurzeln in Richtung Osten. Mit zunehmender Tiefe sinkt im Ton der Sandanteil und 
der Gehalt an organischen Komponenten (Holzwurzeln, Pflanzenresten) steigt an. Aus dieser Schicht 
wurde ca. 40 m stromabwarts eine Probe dieses grauen Tones mit organischen Beimengungen entno
mmen (10/3). Der Stamm wird von verschiedenen Sedimenten, von hellen Sanden bis zu sandigen 
Schottern (Durchmesser der Gerblle: bis zu 1 cm) umgeben. Dartiber liegen stark tonhaltige, gestreifte 
Sande. Die oberste Schicht des Aufschlusses bildet ein Komplex von Auelehmen. An ihrer Basis 
findet sich ein 40 cm machtiger humoser Horizont (subfossiler Boden?). In einer Tiefe von 0,95-0,7 m 
ist auBerdem inrnitten der Auelehme ein weiterer, dunkler, humusreicher Horizont entwickelt. 

Tone an der Basis des Aufschlusses konnen die oberste Schicht einer AltwasserverfUllung 
darstellen. Eher ist jedoch anzunehmen, daB es sich um Ablagerungen in einem tiefer gelegenen 
Auenbereich handelt, die sich in groBerer Entfernung von dem eigentlichen FluBbett und seiner 
Sedimentationsdynarnik befanden. Die Klarung wUrde ein Suchschnitt in der Sohle dieser Tone bringen. 
Die Sandablagerung kann dann durch die Verlagerung des FluBbetťs an diese Stelle hin erklart 
werden. Dieses Ereignis laBt sich durch den Baumstamm 1011 datieren. Die humosen Horizonte in 
den Auelehmen konnen Perioden der Sedimentationsruhe entsprechen. 

Fundstatte ll (Abb. 21) 

Katastralgebiet Strážnice, ostliches Marchufer, ca. 100 m unterhalb des Zusammenflusses der 
March rnit der Velička. lm Prallhang wurden in einer Tiefe von 4,5 m graue, mittelkornige, deutlich 
schrag geschichtete Sande rnit rotbrauner Larnination festgestellt. Inmitten der Sande war in einer 
Tiefe 3,7 m ein subfossiler Stamm freigelegt. Stromabwarts klingen diese Sande allmahlich in Schichten 
aus grauen, sandigen Tonen aus, die weiter stromabwarts abgelagert wurden. Oberhalb der Sande 
finden sich Auelehme, die unten tonhaltig und deutlich waagerecht geschichtet sind. Die Gesamt
machtigkeit der Auelehme betragt 2 m. 

Die Fundstelle konnte Bestandteil des Uferwalls des ehemaligen FluBbetts sein. Um ihre 
Genese besser erklaren zu konnen, ware die Untersuchung eines langeren Uferabschnitts notwendig. 

Fundstatte 12 (Abb. 22-24, 43-44) 

Katastralgebiet Petrov, bstliches Marchufer, ca. 2 km nordwestlich der Brticke Uber den Schif
fahrtskanal und ca. 1,4 km sUdwestlich des Zusammenflusses der March mit der Velička. Auf einer 
Lange von 60 m wurde hier der Prallhang aufgeschlossen. Dort wurden drei Profile rnit subfossilen 
Holzern dokumentiert. lm am weitesten stromaufwarts gelegenen Bereich des Aufschlusses finden 
sich maxima] 2,9 m Auelehme, unten schrag geschichtet. AuBerdem ist auch eine Schicht von tonigen 
Oberschwemmungssedimenten mít eisenoxidhaltigen Wurzelausftillungen ausgebildet. In einer Tiefe 
von 4,5 m wurde innerhalb der Tone Sediment mit organischen Resten angetroffen (Probe 12/5), 
welches durch eine Wechsellagerung von Tonen, kleinem organischem Material und rotbraunen 
Sanden in dtinnen Schichten charakterisiert wird. Das organische Sediment und die hangenden Tone 
beinhalteten subfossile Holzer (12/3, 12/4 und 12/6). 

Ca. 20m stromabwarts wurde in einer Tiefe von 4,4 m ein mittleres Profil rnit den Holzern 1211 
und 12/2 dokumentiert. Unter mehr als 3 m Auelehmen, welche denen im oberen Profil entsprechen, 
liegt eine ausgepragte Sanderhohung (Kamm). Sie wird durch mittelkornige, rotbraune Sande gebildet, 
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Abb. 20. Fundstatte I O. Gcologisches 
Profil mil Lage der entnommenen 
Faulschlamm-Probe 10/3. 

Abb. 21. Fundstatte ll. Geologisches 
Profil mit Lage des Baumstammes 
11/1. 

Abb. 22. Fundstatte 12. Gcologisches 
Profil mit Lagc der Baumstamme 
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menen Faulschlamm-Probe 1211 O. 
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Abb. 23. Fundstatte 12. Geologisches 
Profil mit Lage der Baumstamme 
12/3, 12/4 und 12/6 und der entno
mmenen Faulschlamm-Probe 12/5. 
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in die Lagen aus feinen Schottern eingeschaltet sind. In den Schottern fanden sich Muschelschalen 
von Unio sp. In einer Tiefe von 4,5 m wurden zwei humose Schichten aus dem selben Material wie im 
vorherigen Profil angetroffen. Aus beiden Teilen dieser Schicht wurden Proben flir die Pollenanalyse 
entnommen. Aus der sandigen Zwischenschicht wurde eine Probe fUr die Schwermineralanalyse 
entnommen. Die Basis des Profils bilden graublaue sandige Tone. 

Das letzte Profil befindet sich ca. 40 m stromabwarts von dem mittleren Profil entfernt. Seine 
Basis war verschUttet. Aus dem Schutt ragte in einer Tiefe von 4,8 m ein subfossiler Stamm heraus. 
Den obersten Bereich des Profils bildeten Auelehme. Sie waren fingerartig mit grauen, feinkornigen 
Sanden verzahnt, die stromaufwarts ausklangen. 

Es wurde festgestellt, daB die Schicht organischen Sediments, die im oberen und mittleren 
Bereich der Fundstatte festgestellt wurde, identisch ist (zwischen den beiden Profilen durchlaufend). 
Sie kann mit Hilfe des Holzes 12/6 datiert werden. Der Charakter des ůbergangs der Tonsedimen
tation in die Sandablagerung wurde nicht untersucht. Liegende Tone einschlieBlich der organischen 
Komponente konnen als AltwasserverfUllung gedeutet werden, aber auch einem tiefer gelegenen 
Bereich der Aue auBerhalb des eigentlichen FluBbetts angehOren. Die schrage Ablagerung der 
Auelehme zeugt von einer schnellen VerfUllung der Senkung oder von der Sedimentation im oberen 
Bereich des Gleithanges. Die lehmige und sandige Schichtenfolge nahe der Oberflache des letzten 
Profils gehort zum Gleithang des rezenten Maanders, der stromabwarts liegt. 

Fundstatte 13 (Abb. 25, 45-46) 

Katastralgebiet Petrov, ostliches Marchufer, ca. 2,2 km nordwestlich der BrUcke Uber den 
Schiffahrtkanal in Petrov und ca. 2 km sUdwestlich des Zusammenflusses der March mit der Velička. 
Die obersten Schichten des Aufschlusses bestehen aus einem Komplex von Auelehmen. Sandige, 
rotbraun gestreifte Lehme alternieren darin mit Schichten dunklerer Auelehme von ca. 15 cm Machtig
keit. Darunter liegt eine Schichtenfolge aus tonigen Ůberschwemmungssedimenten, die in einer Tiefe 
von 2,8-3,3 m durch tonhaltige, rotbraune Sande getrennt werden. Ab einer Tiefe von 4 m unter der 
Oberflache steigt in den Tonen der Anteil des organischen Materials und es findet sich hier ein 
Faulschlamm von ca. 30 cm Machtigkeit (Probe 13/9). In diesen organischen Tonen befand sich der 
GroBteil der subfossilen Holzer. Es handelt sich um ungeordnet abgelagerte Stamme, Aste und sonstiges 
organisches Material. Die Sohle der organischen Schichten bilden sandige Tone graublauer Farbe. 

Der Faulschlamm deutet an, daB die Basis des Profils der AltwasserverfUllung angehort. lhr 
Alter entspricht dem der darin entdeckten HOlzer. Die Sandschicht kann durch eine zeitweilige 
Anbindung des Altarms an das FluBbett oder durch die Verlagerung des FluBbetts an diese Stelle bzw. 
in die nahere Umgebung erklart werden. Dieses Ereignis IaBt sich durch das subfossile Holz 13/6 
datieren, welches an der Basis der Sande gefunden wurde. Stromaufwarts kommen in einem Abschnitt 
von ca. 100 m Lange und ab einer Tiefe von ungefahr 3 m unter der Auenoberflache sandige Schotter 
vor. DarUber liegen helle Auelehme mit einer eingeschalteten dunkleren Schicht, die dem untersten 
dunklen Horizont aus dem Profil mit Holzern entspricht. Der horizontale Ůbergang zwischen den 
stromabwarts gelegenen Tonen und den stromaufwarts gelegenen Schottern war nicht freigelegt. Wir 
nehmen an, daB die Schotter einen alten Gleithang darstellen, der zum Altwasser mit Faulschlamm 
gehorte. 

Fundstatte 14 (Abb. 26-27, 47) 

Katastralgebiet Petrov, ostliches Marchufer, ca. 2,2 km nordwestlich der BrUcke Uber den 
Schiffahrtkanal in Petrov und ca. 2,1 km SSW der Schwarzen BrUcke. Hier wurden nur die unmittel
bar Uber beziehungsweise unter dem Holz 14/1, sowie der Holzer 14/2 und 14/3 Iiegenden Schichten 
dokumentiert. Die Holzer 14/2 und 14/3 liegen 15 m stromabwarts von Holz 14/1. Der Starrun 14/1 
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Abb. 25. Fundstatte 13. Geotogisches 
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Abb. 27. Fundstatte 14. Geotogisches 
Profil mit Lage der Baumstamme 
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lag auf der Basis der Auelehme in einer Tiefe 3,8 m. Darunter wurde eine Schicht mittelkéirniger, 
toniger Sande festgestellt, welche auf graublauen, sandigen Tonen mit Beimengungen von organischem 
Material wie kleinen Asten und Blattern lag. Die Héilzer 14/2 und 14/3 wurden in einer Tiefe von 4,4 
min einer Tonschicht gefunden, die der Fundstelle des Holzes 1411 entspricht. 

Ohne eine Untersuchung der Sedimente im gesamten Profil (mitsamt der verschlitteten Teile) 
kéinnen liber die geologische Entwicklung der Fundstatte keine SchluBfolgerungen gezogen werden. 

Fundstatte 15 (Abb. 28, 48-49) 

Katastralgebiet Petrov, éistliches Marchufer, ca. 2,4 km WNW von der Brlicke liber den 
Schiffahrtkanal in Petrov und ca. 2,3 km néirdlich der Brlicke der StraBe I/55 liber dem Kana!. Eine 
relativ ausgedehnte FundsUitte, aus welcher wegen des hohen Wasserspiegels nur eine Probe eines 
subfossilen Stammes entnommen wurde. Es handelte sich um einen zwieselwlichsigen Baumstumpf in 
Wachstumslage der sich in einer Tiefe von 3,9 m befand. In der Tiefe von 3,2-2,0 m wurden graue 
(ortsweise rotbraune), mittelkéirnige und schrag geschichtete Sande entdeckt. In deren Mitte liegt eine 
stromabwarts geneigte Schicht mit dlinnen sandigen Schichten mit organischen Anteilen und grauer 
sandiger Tone. Bi s zu 2 m Tiefe wurden im Profil Auelehme beobachtet. 

Das beschriebene Profil stellt nur einen kleinen Teil der Fundstatte dar. Zahlreiche subfossile 
Stamme waren wahrend der Aufnahmen vor Ort unter dem W asserspiegel. Die Auswertung der 
Fundstatte kann also erst nach Beendigung der Untersuchung erfolgen. 

Fundstatte 16 

Katastralgebiet Petrov, éistliches FluBufer, ca. 2,1 km NW von der BrUcke Uber den Schif
fahrtkanal in Petrov und ca. 1,8 km SW von dem ZusammenfluB der March mít der Velička. Die 
Fundstatte befindet sich im rezenten Gleithang der March, auf welchem angeschwemmte subfossile 
Héilzer gefunden wurden. FUr die Fragestellungen zur geologischen Entwicklung der Aue ist diese 
Fundstatte von geringer Bedeutung. 

Fundstatte 17 

Sie befindet sich auf dem rechten Prallhang der March (Lange 160 m) bei der KHiranlage der 
Sandgrube Bzenec-Přívoz. Wahrend der Terrainarbeiten wurde dort eine Schichtenfolge von FluB
sedimenten oberflachlich dokumentiert um ein vereinfachtes geologisches Profil zu erstellen. lm 
oberen Bereich des Untersuchungsareals, in einem 45 m langen Abschnitt, befindet sich in der 
Auenschichtenfolge, in einer von Tiefe 5,3-5,0 m, eine Faulschlammschicht. Der Faulschlamm bildete 
einen Bestandteil der Schicht aus Tonen mit organischen Anteilen (Tiefe 5,5-4,5 m), die auf tonigen 
Úberschwemmungssedimenten (Tiefe 4,5-2,5 m) und Auelehmen (Tiefe 2.5-0 m) liegt. In diesem 
Bereich mit Tonen, vermengt mít organischen Resten (Tiefe 5,5-4,5 m), wurden mehrere subfossile 
Héilzer vorgefunden. 

Weiter stromabwarts erodiert der FluB Flugsande. Die Auenschichtenfolge setzt sich Uber eine 
Entfernung von ca. 30 m bis unter die Anhéihe aus Flugsanden fort, wobei an ihren Hangenden braun 
gestreifte, nicht geschichtete Flugsande liegen, die im oberen Teil des Profils mit Boden abgeschlos
sen sind. Aus Tonen in der Tiefe 9,3 m unter der Oberflache der Flugsande konnte eine Holzprobe 
entnommen werden. Innerhalb der geschichteten Flugsande in einer Tiefe von 8-7 m, befinden sich 
Sandlinsen mit Rollsteinen bis 1 cm, die Merkmale der fluviatilen Sedimentation aufweisen. 

Die Tone mit organischen Anteilen und der Faulschlammschicht gehéiren eindeutig zur 
VerfUllung des Altwassers, das am FuB des Erosionshangs der Flugsande liegt. Mit der Datierung der 
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Sedimente, welche die Basis der Altwasserverflillung bilden, wlirde wahrscheinlich auch die alte 
Erosionsoberflache unter dem subfossilen Boden datiert. Die nicht geschichteten, humosen Sande 
oberhalb der Auenschichtenfolge sind entweder anthropogener Herkunft (d.h. sie hangen mit der 
Abbautatigkeit am westlichen Marchufer in den 60. Jahren des 20. Jahrhunderts zusammen) oder 
wurden in die Aue durch Verwitterung und Wind wahrend der mittelalterlichen Abholzungen der auf 
Flugsanden wachsenden Eichenwalder transportiert. FluBsandlinsen zeugen davon, daB sich an der 
Sedimentation der Flugsande lokal auch ein Transport mit Oberflachenwasser beteiligte. 

7. Zusammenfassung 

Die Erforschung subfossiler Stamme im Naturschutzgebiet Strážnické Pomoraví- dem einzigen 
nicht regulierten Abschnitt des Mittellaufs der March - in den Jahren 1999 und 2000 brachte 
74 meistens stratifizierte Eichenproben - 70 Baumstamme (ausschlieBlich Eichen), 2 Baumstlimpfe 
und 4 Pfosten. Stamme wurden an 14 Stellen dokumentiert, die teilweise mit den schon frliher durch 
Z. PRUDIČ (1878) festgestellten Fundstellen identisch sind. 

Die Untersuchung der Stamme sollte einerseits zur Verlangerung der noch zu erstellenden 
Eichenchronologie weiter in die Vergangenheit dienen, andererseits zum Studium der Palaookologie 
der Talaue beitragen. Auf diese Weise sollte iiberprlift werden, ob es in der Strážnicer Aue tatsachlich 
zum massenhaften Absterben der Baume als Folge der Veranderung der Bodenbedingungen und des 
Wasserregimes im 12.-13. Jahrhundert kam, wie Z. PRUDIČ meinte (1978). Eine weitere Frage betraf 
den moglichen EinfluB der Úberschwemmungen auf die Entwicklung der groBmahrischen Macht
zentren in der Talaue der March. Obwohl kein Zweifel dariiber besteht, daB die Hauptursache des 
Untergangs dieser Zentren der Zerfall des groBmahrischen Staates am Anfang des 10. Jahrhunderts 
war, stellt sich doch die Frage, ob auch die Umweltveranderungen eine gewisse Rolle beim Verlassen 
der Siedlungsareale spielten (POLÁČEK 2001). Archaologische Grabungen im Bereich des nahegelege
nen Burgwalls in Mikulčice belegen die Existenz groBerer Fluten bereits im spaten 9. und im 10. 
Jahrhundert. Das dendrochronologische Studium subfossiler Baumstamme sollte zu einem besseren 
Verstandnis dieser Ereignisse beitragen. 

In den untersuchten Fundstatten wurde ein relativ komplizierter geologischer Aufbau der Aue 
festgestellt, der dem dynamischen ProzeB der Entwicklung des FluBbetts und der Auensedimente in 
der Maanderzone des Flusses entspricht. Den Boden der Talaue flillen stahlgraue sandige Schotter mit 
Gerollen mit einem Durchmesser von 6-8 cm. Sie kommen nur im FluBbettboden und in den unteren 
Bereichen der Gleithange vor. In den untersuchten Profilen treten auBerdem noch weitere Schotter 
auf. Es handelt sich um fluviatile sandige Schotter rotbrauner Farbe mit Gerollen bis 2, maxima} 3 cm 
Durchmesser. In den Aufschliissen wird meist nur der oberste, meist tonhaltige Bereich dieser Schicht 
erfaBt (in einer Tiefe von ca. 5 m unter Gelandeoberflache). Es handelt sich am ehesten um wiederholt 
umgelagerte holozane Sedimente. San de kommen in einer Tiefe von 5 bis 1,5 m vor und bil den 
entweder ausgepragte Akkumulationen oder, seltener auch selbstandige Schichten innerhalb der 
flachig deponierten Úberschwemmungssedimente. Die erste Sandgruppe weist eine schrage, eventuell 
gekreuzte Schichtung mit einer Kornigkeitsgradation auf (von grob- bis mittelkornigen Sanden an der 
Basis zu den feinkornigen oben) und reprasentiert wohl die Sedimentation auf alten Gleithangen oder 
Uferwallen. Eine selbstandige Gruppe bilden angeschwemmte Flugsande, die oft die ganze Auenaus
fiillung im Tiefeninterwall 5,5-0,5 m bilden. Sie kommen in dem Nordostteil des untersuchten Gebiets 
vor, wo das westliche FluBufer in Flugsande eingeschnitten ist. Flir die Verflillung der Altwasser 
konnen die Faulschlamme und die darunter liegenden Tone mit organischen Anteilen von grauer bis 
braunschwarzer Farbe oder die blaugrauen tonigen Sande mit verstreutem kleinem organischem 
Material gehalten werden. Diese tonhaltigen organischen Sedimente entstanden in einer Zeit, wo das 
Altwasser noch mit dem FiuB verbunden war oder bei Hochwasser oft liberflutet wurde. Die Faul
schlamme dagegen stammen aus der Periode der Sedimentationsruhe und der vollstandigen Isoliert
heit des FluBarmes von dem aktiven FluBbett. Das jlingste und verbreiteteste Sediment im oberen Teil 
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der Aue steHen Aue1ehme dar. Sie entwickeln sich meist auf tonigen Oberschwemmungssedimenten 
und ebnen die ganze Aue ein. Ortsweise, in einer Tiefe zwischen 1 und 4 m, beinhalten sie 
unterschiedlich entwickelte subfossile Bóden. Aus der Fauna kommen Muschelschalen von Unio 
crassus vor, die hauptsachlich in tonhaltigen Schottern und grobkórnigem Sand waren. 

Subfossile Hólzer, d.h. SHimme, Aste und Stlimpfe von Laubbaumen befanden sich in einer 
Tiefe von 5,5-4,0 m, wo wahrscheinlich die besten Erhaltungsbedingungen herrschten. Sie lagen 
meistens in den an organischem Material reichen Schichten (wie Faulschlamm) auf der Basis der 
Tone oder in Schichten der fluviatilen Sande, seltener an der OberfHiche fluviatiler sandiger Schotter 
(z.B. Fundstelle 2). Die Lange der sichtbaren Stammteile Uberragte keine 9 m, wobei sich zahlreiche 
Stamme einschlieBlich des Wurzelansatzes erhielten. Der Durchmesser der dokumentierten Stamme 
bewegte sich meistens zwischen 15 und 60 cm, nur in der Fundstelle 10 erreichte er 75 und 85 cm. 
Das biologische Alter von ca. 1/4 der dokumentierten Stamme war hóher als 100 Jahre, aber nicht 
mehr als 170 Jahre, was im Widerspruch zu den von Z. PRUDIČ (1978) angenommenen 500 Jahren ist. 
Die Stamme waren rindenlos, meistens auch ohne Splint, was mit Lagerungsbedingungen sowie dem 
angenommenen Transport der Stamme zusammenhangt. Sonst waren die Stamme sehr gut erhalten, 
wiesen einen hohen Hartegrad auf und es konnten keine Spuren von Holzabbau durch Insekten oder 
Pilze festgestellt werden. 

Von den 74 ausschlieBlich aus Eichen entnommenen Proben wurden 70 dendrochronologisch 
analysiert. Bisher konnten 22 Jahrringserien synchronisiert werden. die den Aufbau einer 339jahrigen 
Lokalchronologie ermóglichten. Die Datierungsergebnisse zeigen, daB die Baume vor allem im 16. 
und 17. Jahrhundert abstarben. 
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