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1. Einfiihrung 

lm Rahmen des durch die Grantagentur ČR unterstlitzten Projekts "Siedlungsagglomeration 
groBmahrischer Machtzentren unter Berticksichtigung der Entwicklung der Talaue" (Nr. 404/96/K089) 
wurde eine quartar-geologische Erforschung des bedeutenden groBmahrischen Zentrums im Raum 
von Staré Město und Uherské Hradiště durchgeflihrt. Die neuen Untersuchungen sollten zur Kenntnis 
des Naturraums der betreffenden Gegend in der Vergangenheit, besonders zur Zeit GroBmahrens 
beitragen, d.h. im 9. Jahrhundert n. Chr. Dabei wurde aus den Ergebnissen der alteren quartargeolo
gischen Archiv- und Feldarbeiten sowie der Kartierungen geschópft (HAVLÍČEK 1999; HAVLÍČEK -
SMOLÍKOVÁ 1999; KOUŘIL 1970; PROCHÁZKA - HAVLÍČEK 1996). Die Hauptaufgabe der neuen 
Arbeiten war die Erstellung einer detaillierten quartargeologischen Karte im MaBstab 1:5000. Dazu 
wurden 34 neue geologische Dokumentationspunkte ausgewertet. Diese wurden durch Oberflachen
beobachtungen sowie Handbohrungen gewonnen (es wurden 37 laufende Meter abgebohrt). 

Das Interessengebiet gehórt orographisch zum Untermarchtal (zu den Subkomplexen Thaya
March-Hligelland und Thaya-March-Aue) und wird zum Innenkarpatischen Becken gezahlt (CZUDEK 
et al. 1972). Klimatisch gehórt das beschriebene Gebiet zur warmen Region A3. Es handelt sich um 
eine maBig trockene Gegend mít gemaJ3igten Wintern, durchschnittlichen J ahrestemperaturen von 9-
11 °C und jahrlichen Niederschlagsmittelwerten von 550-650 mm (SYROVÝ et al. 1958). Aus 
pflanzengeographischer Sicht gehórt das Untermarchtal in das mittel- und osteuropaische Floren
gebiet. Von Waldgemeinschaften Uberwiegen in der Marchaue Ulmenwalder (Ulmeto-Fraxinetwn) 
und Eichen-Eschenwalder (Querceto-Fraxinetum), vereinzelt kommen auf feuchten SteHen und an 
Altwassern Weiden-Erlenhaine vor (PRUDIČ 1975). 

Die Umgebung des Interessengebiets bilden folgende geologische Einheiten: 
- die Flyschzone der Karpaten nordwestlich von Staré Město, namlich die Magura-Gruppe der 

Schubdecken (Teilgruppe vom Alter der Oberkreide von Račany bis Palaogen, siehe HAVLÍČEK 
1999); 

- Sedimente des Wiener Beckens (Pannon, Pant, oberes Miozan); 
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Abb. l. Geologische Dokumentationspunkte im Bereich von Staré Město und Uherské Hradiště (nach Archivberichten aus 
den Jahren 1959-2000). 

Quartarsedimente verschiedenen genetischen Ursprungs und unterschiedlicher Lithologie aus der 
ji.ingsten geologischen Geschichte. 

2. Beschreibung der Dokumentationspunkte 

2.1. Altere Archivdokumentation 

lm Jahre 2000 wurden im Geofond Prag Archivberichte eingesehen, die die in den Jahren 1959 
bis 2000 durchgefi.ihrten geologischen Untersuchungen des weiteren Gebiets von Uherské Hradiště 
und Staré Město betreffen (Abb. 1). Der unten angefi.ihrte Auszug stellt eine Kurzform der 
detaillierten Beschreibungen von E. RIEDLOVÁ (2000) dar: 
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1. 0,00 - 4,60: Auelehm und Sand 23. 0,00- 3,30:Lehm 
- 8,80: fluvíatíler sandíger Schotter 6,00: sandíger Schotter 

-10,20: Flyschschíefer, Untergrund 24. 0,00- 3,20:Auelehm 
2. 0,00- 3,80:Auelehm und Ton - l0,20:tiuvíatíler sandíger Schotter 

- 9,60:fluvíatíler sandíger Schotter 25. 0,00- 8,30:lakustríner Ton 
- 12,60:tertíarer Ton - 15,00:Flyschtonschíefer 

3. 0,00- 3,70:toniges Uberschwemmungssedíment, 26. 0,00- 1,30:Lehm 
Lehm - 4,80: sandíger Schotter 

- 9,80:fluvíatiler sandíger Schotter - 20,00:neogener Ton 
- 13,00:tertíarer Ton 27. 0,00- 3,30:Lehm 

4. 0,00- 3,10:Auelehm, Ton - 8,20:fluvíatíler sandíger Schotter 
- 12,50: fluviatíler sandíger Schotter - 20,00:tertíarer Ton 
- 13,90:tertiarer Ton 28. 0,00- 5,40:sandiger Schotter 

5. 0,00- 4,00:toniges Uberschwemmungssedíment - lO,OO:neogener Ton 
- 8,00: fluvíatíler sandíger Schotter 29. 0,00 - 2,40: Auelehm 

6. 0,00- 3,20:Auelehm - 4,70:sandiger Schotter 
- 8,30: fluviatiler sandiger Schotter - I 0,00: tertiarer Ton 

- ll ,20: tertiarer Ton 30. 0,00- 5,80:Lehm 
7. 0,00- 3,30:Auelehm - l5,00:tertitirer Ton 

- 9,20:fluviatiler sandiger Schotter 31. 0,00- 6,60:Lehm 
- l0,30:tertiarer Ton - l0,20:sandiger Schotter 

8. 0,00- 3,40:Auelehm, Sand - 25,00:tertitirer Ton 
- 8,20: t1uviatiler sandiger Schotter 32. 0,00 - 4,10: Lehm 

- ll ,60: tertiarer Ton - 9,30:Sand mit Schotter 
9. 0,00- 5,80:Auelehm - 25,00: tertiarer Ton 

- 8, 70: fluvíatiler sandiger Schotter 33. 0,00 - 3,80: Auelehm 
- 12,60: tertilirer Ton - 8,90: Sand mit Schotter 

10. 0,00- 4,00:toniges Uberschwemmungssedíment - l 0,00: tertiarer Ton 
und Lehm 34. 0,00 - 4,20: Ton 

- 10,50:fluvíatíler sandiger Schotter - 8,00: Sand mít Schotter 
- 13,50:tertitirer Ton 35. 0.00 - 3,60: Lehm 

ll. 0,00- 4,00:toniges Uberschwemmungssedíment - 8,80: sandiger Schotter 
und Lehm - 15,00: tertitirer Ton 

- 9,40: fluviatiler sandíger Schotter 36. 0,00 - 4,40: Lehm 
- 12,50: tertitirer Ton - 8,00: Schotter mít Sand 

12. 0,00- 0,80:Lehm 37. 0,00- 3,80: Lehm 
- I 0,00: fluviatiler sandíger Schotter - 8,00: Sand mit Schotter 
- ll ,00: tertHirer Ton 38. 0,00-4,90: Lehm 

13. 0,00- 3,90:sandiger Lehm - 9,20: sandiger Schotter 
- l 0,80: sandiger Schotter - 15,00: tertilirer Ton 
- 12,00: tertiarer Ton 39. 0,00-4,70: toníges Uberschwemmungssediment 

14. 0,00 - 2,00: Sand, Ton - 9,70: Sand mit Schotter 
- 5,80:sandiger Schotter - 10,00: tertiarer Ton 
- 8,00:tertiarer Ton 40. 0,00 - 4,50: Ton 

15. 0,00- 5,00:Ton, Lehm - ll, 10: Sand mit Schotter 
- 9,00:sandiger Schotter - 15,00: tertiarer Ton 

- l 0,00: tertiarer Ton 41. 0,00- 3,70: Ton 
16. 0,00- 6,70:toniges Uberschwemmungssediment - l 0,30: sandíger Schotter 

und Lehm - 25,00: tertílirer Ton 
- l3,00:sandíger Schotter 42. 0,00 - 4,60: Ton 

- lOO,OO:Tone, Sande- Tertiar - 11,20: Sand mít Schotter 
17. 0,00- 4,50:Lehm - 20,00: tertílirer Ton 

- ll,OO:sandíger Schotter 43. 0,00 - 4,50: toniges Uberschwemmungssedíment 
- 15,00:neogener Ton - 8,70: fluvíatíler Sand mit Schotter 

18. 0,00- 4,80:Auelehm - 15,00: tertíarer Ton 
- 10,30: fluviatiler sandiger Schotter 44. 0,00 - 3,60: Auelehm 
- l5,00:tertílirer Ton - 8,80: fluviatiler Sand mít Schotter 

19. 0,00- 5,00:Lehm - 10,00: tertíarer Ton 
20. 0,00 - 4,20: Lehm 45. 0,00-4,10: Lehm 

- ll ,60: sandíger Schotter - 8,60: fluviatiler sandíger Schotter 
- 12,60: tertiarer Ton - l 0,00: tertíarer Ton 

21. 0,00- 5,00:Lehm 46. 0,00- 3,90: Lehm 
22. 0,00 - 6,00: Lehm - 6,00: lehmíger Sand 

- 10,00: sandíger Schotter 47. 0,00 - 3,80: Lehm 
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- 8,50:fluviatiler sandiger Schotter 
- 10,00: neogener Ton 

48. 0,00- 5,40:toniges Úberschwenunungssediment 
- 10,00: fluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertiarer Ton 

49. 0,00- 3,00:Lehm 
- 3,50: Sand mit Schotter 

- 15,00: tertiarer Ton 
50. 0,00- 6,70:Lehm, Ton 

- 12,50:tertiarer Ton 
51. dtto 50 
52. 0,00 - 6,00: Lehm, Schluff 

- 9,00:t1uviatiler sandiger Schotter 
- 10,00:tertiarer Ton 

53. 0,00- 4,20:Ton 
- 8,00: fluviatiler sandiger Schotter 

54. 0.00 - 2.40: Lehm 
55. 0,00- 5,00:toniges Úberschwemmungssediment 

und Lehm 
- ll ,20: fluviatiler sandiger Schotter 

56. 0,00 - 6,30: sandiges Úberschwemmungssediment, 
Lehm 

- ll,OO:fluviatiler sandiger Schotter 
- 12,50: tertiarer Ton 

57. 0,00- 2,10: Aufschiittung 
- 6,45: toniges Úberschwemmungssediment, 

Lehm (toniges Úberschwenunungs
sediment) 

- I 0,00: tertiarer Ton 
58. 0,00- 4,60: Auelehm 

- 8,60: Sand mit Schotter 
59. 0,00- 5,00: Schutt, Sandsteinuntergrund 
60. 0,00 - 7,80: Ton, Sand 

- 18,00: tertiarer Ton 
61. 0,00- 4,30: Auelehm und Ton 

- 4,80: tluviatiler sandiger Schotter 
- 6,00: tertiarer Ton 

62. 0,00 - 6,50: toniges Úberschwemmungssediment und 
Lehm 

- 8,60: tluviatiler sandiger Schotter 
- 9,30: tertiarer Tonschiefer 

63. 0,00 - 3,30: Auelehm 
- 5,00: tluviatiler Sand mit Schotter 

64. 0,00 - 4,60: Auelehm 
- 5,00: tluviatiler Sand mit Schotter 

65. dtto 64 
66. dtto 64 
67. 0,00- 3,90 dtto 64 
68. dtto 64 
69. dtto 64 
70. dtto 64 
71. dtto 64 
72-77.dtto 64 
78. 0,00 - 6,00: Lehm 
79. dtto 77 
80. 0,00 - I ,80: Aufschiittung 

- 9,70: tluviatiler Sand mit Schotter 
- 10,00: tertiarer Ton 

81. 0,00 - 6,00: Sand, Schotter 
82. 0,00- 3,50: Auelehm 

- 7,00: tluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertiarerTon 

83. 0,00 - 3,80: Auelehm 
- 12,00: tluviatiler sandiger Schotter 

84. 0,00 - 10,00: tluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertiarer Ton 

85. 0,00 - 4,20: Auelehm 
- 8,00: tluviatiler sandiger Schotter 

- 12,00: tertiarer Ton 
86. 0,00 - 4,40: Lehm 

- 7,80: tluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertiarer Ton 

87. 0,00- 3,80: Lehm 
- ll ,20: fluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertiarer Ton 

88. 0,00- 5,60: Lehm 
- 10,70: fluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertiarer Ton 

89. 0,00- 1,10: Aufschiittung 
- 6,20: Auelehm 
- 9,30: tluviatiler sandiger Schotter 

- 12,00: tertiarer Ton 
90. 0,00 - 4,50: Lehm 

- 8,00: tluviatiler sandiger Schotter 
91. dtto 90 
92. dtto 90 
93. dtto 90 
94. dtto 90 
95. 0,00- 5,00: Auelchm 

- 10,40: tluviatiler sandiger Schotter 
- 15,00: tertiarer Ton 

96. 0,00- 3.80: Auelehme 
- 10,40: tluviatiler sandiger Schotter 
- 15,00: tertitirer Ton 

97. 0,00- 3,50: Lehm 
- 11,20: tluviatiler Sand 
- 20,00: tertitirer Ton 

98. 0,00- 4,00: toniges Úberschwemmungssediment 
- 10,80: tluviatiler sandiger Schotter 
- 20,00: terti~irer Ton 

99. 0,00- 6,80: Ton mit Gerčlle? 
- 10,00: tertiarer Ton 

100. 0,00 - 2.50: toniges Oberschwemmungssediment 
- 6,40: tluviatiler sandiger Schotter 

- 10,40: tertitirer Ton 
101.0,00-3,90: Lehm 

- 10,00: tluviatiler sandiger Schotter 
102. 0,00- 5,70: Lehm 

- 7,00: tluviatiler sandiger Schotter 
103. 0,00-4,50: toniges Úberschwemmungssediment 

- 5,00: tluviatiler Sand und Schotter 
- 6,00: tertitirer Ton 

104. 0,00 - 2,90: Auelehm 
- 8,00: tluviatiler sandiger Schotter 

105. 0,00- 5,70: Auelehm 
- 10,00: tluviatiler sandiger Schotter 
- 10,20: Flyschsandstein 

106. 0,00 - 3,40: Lehm 
- 8,00: fluviatiler sandiger Schotter 

107. 0,00- 2,90: Aufschiittung 
-7,00: Sand 

- ll ,00: tertiarer Ton 
108. 0,00- 5,00: toniges Úberschwemmungssediment 

- ll ,50: tluviatiler sandiger Schottcr 
109. 0,00- 8,00: Ton 
110. 0,00 - 3,90: toniges Úberschwemmungssedimente 

- 8,00: fluviatiler sandiger Schotter 
111. 0,00 - 12,00: lakustriner Ton? 



Die geologische Situation im Bereich des groBmtihrischen Zentrums von Staré Město- Uherské Hradiště 97 

112. 0,00 - 4,20: toniges Ďberschwemmungssediment 
- 9,50: flieBender Sand, Ton 

113. 0,00- 5,00: tonige Ďberschwemmungssedimente, 
San de 

- 9,00: fluviatiler sandiger Schotter 
- 10,00: tertiarer Ton 

114. 0,00- 4,30: Lehm 
- 5,40: tlieBender Sand 

- 10,00: fluviatiler sandiger Schotter 
115. 0,00 - 14,00: Mergel 
116. 0,00 - 4,40: Auelehme 

- 8,80: t1uviatiler sandiger Schotter 
- 10,50: tertiarer Ton 

117. 0,00- 6,60: toniges Ďberschwemmungssediment 
- ll ,30: tluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertitirer Ton 

118. 0,00- 9,40: tonige Ďberschwemmungssedimente 
und Lehm 

- ll, 70: fluviatiler sandiger Schotter 
- 20,20: tertiiirer neogener Ton 

119. 0,00 - 1 O, 10: toniger Sand 
- 12,00: tertitirer Ton 

120. 0,00-9,10: toniger Sand 
- 12,00: tertitirer Ton 

121. 0.00 - 2,50: Lehm, Schutt 
- 6,00: Flyschsedimente 

122. 0,00- 4,60: Ton 
- 5,40: sandiger Schotter 

- 20,00: Ton, Tonschiefer 
123. 0,00- 2,80: Sand, Lehm 

-6,00: tluviatiler sandiger Schotter 
124. 0,00- 6,00: Tone, Sande 
125. 0,00- 4,70: organische Tone 

-6,00: Sand 
126. 0,00 - 6,00: Sand 
127. 0,00-4,20: Lehm 

-6,00: Sand 
128. 0,00- 1,30: Aufschiittung 
129. 0,00- 5,30: Lehm 
130. 0,00- 4,40: Lehm 

6,00: Sand 
131. 0,00 - 6,00: Sande, Tone 
132. 0,00 - 4,00: Lehme 

- 6,00: Sande 
133. 0,00- 4,60: Aufschiittung 

-6,00: Ton 
134. 0,00- 3,50: Ton 

- 6,00: Tone mit Gerolle 
135. 0.00- 3.60: Lehm 

- 8,00: fluviatiler Sand 
136. 0,00 - 4,60: Lehm 

-5,00: Sand 
137. 0,00- 4,90: fluviatiler sandiger Schotter 

-15,00: tertiiirer Ton 
138.0,00- 11,70: Ton 

- 12,00: tertitirer Ton 
139. 0,00- 3,00: Lehme 

- 8,00: tluviatile Sande 
140. 0,00- 6,60: Aufschiittung 

- 7,50: Sand 
141. 0,00- 3,00: Sand 
142. 0,00- 1,80: Aufschiittung, Tone 
143. 0,00- 5,20: tonige Ďberschwemmungssedimente 

- 10, I 0: fluviatiler sandiger Schotter 
- ll ,00: tertiiirer Ton 

144. 0,00- 4,50: tonige Ďberschwemmungssedimente 
- 10,30: fluviatiler sandiger Schotter 
- ll ,00: tertiiirer Ton 

145. 0,00- 2,70: Auelehme 
- 10,80: fluviatiler sandiger Schotter 
- 12,00: tertiiire Tone 

146. 0,00 - 1 ,60: Aufschiittung 
- 3,70: Tone, Lehme 

- 13,00: fluviatiler sandiger Schotter 
147. 0,00- 3,00: Lehm 
148. 0,00- 3,30: Aufschiittung 

-3,80: Lehm 
149. 0,00- 4,00: Lehm 

- 9,60: tluviatiler sandiger Schotter 
- 10,00: tertitirer Ton 

150. 0,00-4,80: tonige Ďberschwemmungssedimente 
- 9,40: tluviatiler sandiger Schotter 

- 10,40: tertiarer Ton 
151. 0,00- 1,20: Aufschiittung 

-5,20: Ton 
- I 0,30: Schotter 

152. 0,00- 2,00: Ton 
- 10,00: Tonschiefer. Sandstein 

153. 0,00- 4,30: Lehm 
- 6,00: fluviatiler sandiger Schotter 

154. 0,00- 2,90: Lehm 
- 4,50: fluviatiler Sand und Schotter 
- 6,00: tertiarer Ton 

155. 0,00- 1,70: Aufschiittung 
- 7,20: tonige Ďberschwemmungssedimente 

- ll ,20: tluviatiler sandiger Schotter 
- ll ,50: tertitirer Ton 

156. 0,00- 2,70: tonige Ďberschwemmungssedimente, 
Lehme 

- 4,50: tluviatiler sandiger Schotter 
- 6,00: tertitirer Ton 

157. 0,00- 1,40: Aufschiittung 
- 2,80: Sande, Tone 

158. 0,00 - 2,00: diluviale Lehme 
- 3,00: tertitirer neogene Tone 

159. 0,00- 8,00: Tone, Sande 
160. 0,00- 9,00: Tone, Sande 
161. 0,00- 1,70: lehmiger Sand 

- 3,00: tertiarer Ton 
162. 0,00- 3,00: tertitirer Ton 
163. 0,00- 5,00: tertitirer Ton 
164. 0,00- 3,00: tertitirer Ton 
165. 0.00- 6,00: tertiarer Ton 
166. 0,00- 3,60: lehmiger Sand 

- 9,00: fluviatiler Sand mit Gerolle 
- 15,00: tertitirer Ton 

167. 0,00- 3,00: Sand 
168. Gerolle im Ackerboden 
169. 0,00- 1,50: Schotter 
170. Kalktone im Ackerboden 
171. 0,00 - 2,00: Aufschiittung 

- 10,70: fluviatiler sandiger Schotter 
- ll ,00: tertitire Tone 

172. paltiogener Tonschiefer 
173. 0,00- 6,00: fluviatiler sandiger Schotter (proluvia) 
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Abb. 2. Neue geotogische Dokumentationspunkte im Bereich von Staré Město (2001). 

2.2. Neue Dokumentationspunkte 

Bei der in August 2001 durchgeftihrten geologischen Untersuchung von Staré Město wurden 34 
neue Punkte - Aufschltisse und geologische Handbohrungen - dokumentiert (Abb. 2). 1 Die Kurz
beschreibung der jeweiligen Dokumentationspunkte folgt: 

Gr. l. "Na dědině" - neuer Teit des Friedhofes bei der 
Michaetkirche, Grabgrube - Familie Grebeníček 
Auetehme 

Gr. 2. "Na dědině"- atter Teit des Friedhofs bei der 
Michaetkirche, Grabgrube 
fluviatite sandige Schotter 

Gr. 3. "Na dědině"- Sées-StraBe, das osttichste Haus in 
der StraBe (neben dem Friedhot), Baugrube eines 
Neubaus 
Auelehme 

Gr. 4. 

Gr. 5. 

"Baraňák" (stidlich von der Stadtmitte), Erosions-
ufer des Bachs Salaška 
0,00 - 0,50 m: Auetehme 
"Na Vatách" - SW-Ecke der StraBen V. Hrubého 
und Na hradbách, Baugrube fiir Hausfundamente 
0,00 - I ,50 m Schotter des Schwemmkegets 

Gr. 6. "Na vatách"- "Dvorek", archaotogischer Such
schnitt Nr. 15 
0,00 - I ,50 m: Aufschtittung mit Sand im Unter
grund 

Anm.: An der Grenze zwischen Aufschlittungen und 
gewachsenem Sand groBmtihrische Kulturschicht 

1 Dokumentationspunkt 28 gehort nicht zum Kataster von Staré Město, sondern zu Uherské Hradiště. 
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Gr. 7. "Nivky"- NO-Rand der lndustriezone (ZEVOS) 
0,00 - 0,60 m: sandige Lehme 
0,9 m und tiefer: fluviatile Sande 

Anm.: Niveau des Geltindes ca. 1,0-1,5 m oberhalb 
der Talaue 

Gr. 8. "Nivky"- NW-Rand der Industtiezone (SAS), 
verlassene Gtirten, MaulwurthUgel. 
lehmhaltige tluviatile(?) Sande. 

Gr. 9. Industriezone "Špílov" am N-Rand der Stadt -
Hinterteile der Hausparzelle in der Huštěnovská
StraBe, Ptlugfurchen. 
lehmhaltige Sande und Schotter 

Gr. 10. "Na dědině" - beim Kriegsgefallenendenkmal aus 
dem l. Weltkrieg neben der archtiologischen Basis 
Haus-Nr. 644 

ll Suchschnitt I O m von der StraBe 
0,00 - 0,80 m: AufschUttung 
darunter: groBmtihrische Kulturschicht auf den 
tluviatilen sandigen Schottern 

2/ geologische Handbohrung 
0,00- 3,10 m: Auelehm 
3,10- 3,80 m: tluviatiler Sand 

Gr. ll. "Na dědině" - Haus Nr. 79 gegenUber der archtio
logischen Basis, geologische Handbohrung 
0,00- 1,50 m: tluviatiler Sand mit Gerolle 

Gr. 12. "Na dědině" - Garten des Hauses Na výsluní Nr. 
13/84, geologische Handbohrung 
0,00- 1,20 m: Auelehme 
I ,20 - I ,60 m: groBmtihrische Kulturschicht 
I ,60- 2,60 m: tluviatile Sande 

Gr. 13. "U Víta"- Panelhtiuser zwischen Michalská und 
Svatovítská-StraBe, geologische Handbohrung 
0,00- 0,90 m: AufschUttung 

Gr.l4. "U Víta" - Panelhtiuser zwischen Michalská und 
Svatovítská-StraBe, geologische Handbohrung 
0,00 - 1, I O m: Auelehme 
1,10 - 1,30 m: tluviatile sandige Schotter 

Gr. 15. "Louky"- StraBenecke Luční und Za kostelíkem, 
geologische Handbohrung 
0,00 - 1,80 m: tluviatile San de 

Gr. 16. "Nivky" - auf dem Nordrand des Luční-Viertels, 
geologische Handbohrung 
0,00 - 2,00 m: fluviatile Sande (Schwemmkegel) 

Gr. 17. "Nivky" - Grenze zwischen der Industriezone und 
Bebauung in der Huštěnovská-StraBe, geologische 
Handbohrung 
0,00 - 1,00 m: fluviatile tonige Sande 
1,10 - I ,60 m: fluviatile Sande mit Schotter 

Gr. 18. "Na Valách"- Jezuitská-StraBe 22, die tiefste 
Stelle des Gartens, die bei Úberschwemmungen 
1997 am sttirksten betroffen wurde, geologische 
Handbohrung 
0,00 - I, 10 m: Auelehm 
1,1 O - 2,00 m: fluviatiler Sand 

Gr. 19. "U Víta"- Svatovítská-StraBe Nr. 467, N von der 
StraBe, in der tiefsten Stelle des Gartens, geolo
gische Handbohrung 
0,00- 1,30 m: fluviatile Sande 
1,30- 1,50 m: Auelehme 
I ,50- 2,60 m: fluviatile Sande 

Gr. 20. "Na Dědině" - Grundsttick zwischen Hradišťská 
und Klukova-StraBe- Garten des bei Úberschwem-

mungen 1997 abgegangenen Hauses, geologische 
Handbohrung 
0,00 - 1 ,20 m: sandig-tonige Uberschwemmungs
sedimente 
1,20- 1,90 m: fluviatile Sande mit Schotter 

Gr. 21. "Za Zahradou"- PfaiTgarten, geologische Hand
bohrung 
0,00- 1,00 m: Auelehme 
1,00- 1,80 m: tonige Auelehme 

Gr. 22. "Za Radnicí" - Kinderspielplatz zwischen Bank 
und Plattenhaus, geologische Handbohrung 
0,00- 1,10 m: AuťschUttungen 
1,10- 1,80 m: fluviatile Tone und tonige Sande 

Gr. 23. "Za Radnicí" - SO-Rand der Bank, an der Stelle 
der archtio1ogischen Grabung au s dem J. 1980, 
geologische Handbohrung 
0,00- 1,20 m: tluviatile sandige Schotter 
1 ,20 - 1 ,30 m: Kulturschicht 
30 - 1,50 m: tluviatile sandigc Tone 

Gr. 24. "Špitálky" - Tyršova-StraBe, Garten des Hauses 
von Familie Košík, geologische Handbohrung 
0,00 - 0,90 m: Lehmc 
0,90- 1,80 m: sandige Schotter des Schwemrn
kegels 

Gr. 25. "Niva" - Feld unter der Eisenbahn, geologische 
Handbohrung 
0,00 - 3,60 m: Auelehme, an der Basis mit Gerollen 

Gr. 26. "Na Špitálkách", dicht an der Grundmauer der 
abgedeckten groBmtihrischen Kirche, geologische 
Handbohrung 
0,00 - 1,20 m: Sande 
1,20 - 1,40 m: tluviatile Tone 
1,40 - 1,60 m: fluviatile sandige Schotter 
(Schwemmkegel) 

Gr. 27. "Na dědině"- an der Stelle der Erweiterung des 
Friedhofes bei der Michaelkirche, archtiologischer 
Suchschnitt mit Ofenbefund 
0,00- 1,90 m: tluviatile Sande 

Gr. 28. Uherské Hradiště- Rybárny- "Bumbalov", in der 
Ntihe der groBmtihrischen Befestigung, geologische 
Handbohrung 
0,00 - 0,90 m: Auelehme 

Gr. 29. (entspricht dem Dokumentationspunkt Gr. 6) 
Gr. 30. "Na valách"- Dvorek, zwischen StraBen Nad 

Hradištěm und U Potoka, gegenUber dem Haus 
Nr. 1858, 5 m tiefer Einschnitt 
0,00- 5,00 m: tluviatile sandige Schotter 

Gr. 31. "Rybníček" - Teich beim Sportareal, Profil im 
Ufer 
Auelehme 

Gr. 32. "Rybníček" - Sportareal sUdlich der Polní-MUhle 
(Polní mlýn), geologische Handbohrung 
0,00 - 0,90 m: AufschUttungen 

Gr. 33. "Rybníček" - Sportarea1 sUdlich der Polní-MUhle 
(Polní mlýn), geologische Handbohrung 
0,00- 1,00 m: AufschUttungen dtto 

Gr. 34. "Kopánky"- Seniorenhaus 
0,00 - I ,00 m: sandiger Schotter des Schwemrn
kegels 
1,00- 5,00 m: Schluffe und Tone (Tertitir) 
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Abb. 3. Geologische Situation im Bereich von Staré Město und Uherské Hradiště. Legende: I - sandig-tonige Auclehmc, 2 -
fluviatile sandige Schotter des Flusses March (oberes Pleistozlin), 3 - fluviatile sandige Schotter der lokalen 
FluBiliufe (Jalubský Bach, Salaška, Olšava), 4 - diluviale Sedimente (LoB und LoBiehm), 5 - graugrtine bis bunte 
glirnmerhaltige Tone und Sande (Pannon, oberes Miozlin, Tertiiir), 6 - graue bis graubraune und graugrtine 
kalkhaltige Tonsteine und glaukonitische Sandsteine - Sedimente von Magura-Flysch, Teileinheit von Račany, 
Vsetíner Schichten, Zlíner Formation (oberes Eoziin bis unteres Oligozlin, Palliogen, Tertilir). 

3. Geologie von Staré Město und Uherské Hradiště 

Das Bearbeitungsgebiet liegt im Nordzipfel des neogenen Wiener Beckens (im "Hradiště

Graben"), in dessen Sohle palaogene Sedimente des Magura-Flysches vorkommen (Račany-Einheit, 
Zlíner Schichten). Sedimente der Zlíner Schichten werden in das untere Eozan, bzw. in den Unterteil 
des mittleren Eozans gestellt. Charakteristisch ist flir sie die Flyschalternation von Kalk-Tonsteinen, 
Mergelsteinen und glaukonitischen Sandsteinen mít iiberwiegender pellitischer Komponente. Mergel
und Tonsteine bilden dunkle graugestreifte Schichten von 90-350 cm Machtigkeit. Glaukonitische 
Sandsteine sind fein- bis mittelkornig, vereinzelt grobkornig, mít Banken von 0,1-10,0 m Machtigkeit. 
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Sie sind einfach, gelegentlich mehrfach gradations- sowie laminationsgeschichtet. Die Machtigkeit 
der beschriebenen Zlíner Schichten ist variabel, ostlich der March erreicht sie ca. 1700-2300 cm. 

Neogene Sedimente, die den Hradiště-Graben flillen, sind Bestandteil der Flillung des 
nordlichen Auslaufers des Wiener Beckens. Ihre Gesamtmachtigkeit wachst vom Osten zum Westen 
und bewegt sich um 820-1620 cm. Die neogene Sedimentation beginnt dort rnit Sand, Sandstein, 
feinkómigen Schottem, Kalklehm und Lehm mít vereinzelnen Tuffitschichten biotitischen Rhyoliths 
sarmatischen Alters. Sie sind transgressiv auf den Zlíner Schichten abgelagert. In diesem Bereich ist 
der Sarmat vóllig entwickelt, und zwar mit allen mikropalaontologischen Zonen. Darauf sind 
diskordant 400-600 cm machtige Relikte des Pannons s.s. abgelagert. In tiberwiegendem Sand und 
Schluff wurde folgende Assoziation durchsichtiger schwerer Minerale festgestellt: Opakminerale und 
Amphibole tiberwiegen liber Chlorit, Granat und Mineralen der Zoisit-Epidot-Gruppe. Bunte Lehme 
und Schotter von 150 cm Machtigkeit (buntes Pannon) ruhen auf Sedimenten des Pannons s.s., im 
Zentralteil des Hradiště-Grabens entwickelte es sich unrnittelbar. Bunte Lehme beinhalten oft Sand
und Schotterlinsen rnit haufigen Kalk- und Mangankonkretionen. In Richtung Norden sind die 
Schotter haufiger. Daher wird diese Entwicklung als Sand-Schotter-Entwicklung bezeichnet. Die 
Erforschung dieser Sedimente ist problematisch, denn sie sind meistens steril. 

lm Bereich des folgenden jlingsten Tertiars konnten wir unsere Kenntnisse erweitern. Die in 
den letzten Jahren durchgeflihrten Grabungen zeigten namlich, daB die ursprlinglich in das Levant 
bzw. Rumanien gestellten sandigen Schotter von Boršice bei Buchlovice eigentlich von quartarem 
Alter sind (mtindliche Mitteilung M. Růžička). Unsere anschlieBenden Forschungen bestatigten, daB 
es sich um fluviatile sandige Quartarschotter eines umfangreichen Schwemmkegels von den Chřiby
Bergen handelt (CZUDEK- HAVLÍČEK- KOVANDA 1985). 

Auf dem linken Marchufer, in der Nahe des Kurorts Ostrožská Nová Ves wurden unter der 
Terrasse mit der BasishOhe 20 m ziegelrote Sandlehme nachgewiesen. Es handelt sich wohl um 
resedimentierte fossile Tonsteinverwitterungen. Sie sind durch das Vorkommen von Illit, Kalzit und 
Montmorillonit charakteristisch. Ahnlich gefarbte Tertiarsedimente sind auch auf dem rechten 
Marchufer nórdlich von Boršice bei Buchlovice, NNW von Jalubí und im Aushub fiir Haus
fundamente in Staré Město belegt. Tonrninerale sind meistens durch lllit vertreten. Es handelt sich wohl 
um eine ahnlich umgelagette bunte fossile Verwitterung von Tertiartonsedimenten. Mit Rlicksicht auf 
das Fehlen von Kaolinit sind wir der Meinung, daB es sich um keine allzu intensive Verwitterung von 
Primargesteinen handelte. 

lm Verlauf des Quartars wurde der morphologische Charakter der Region stark verandert. Die 
wechselhafte Erosions- und Akkumulationsaktivitat der March, Olšava, Salaška und des Jalubský
Bachs einschlieBlich neotektonischer Bewegungen auf alteren tektonischen Linien, die Ablagerung 
aolischer und diluvialer Sedimente schufen gemeinsam rnit der Denudation das heutige Gelanderelief. 
Aus quartargeologischen Sicht ist derjenige Akkumulationsteil der breiten Marchaue am 
bedeutendsten, der den nordóstlichen Auslaufer des Untermarchtals (den Hradiště-Graben) bildet. lm 
Querprofil ist das Marchtal sekundar asymmetrisch. Wahrend der Nordwesthang maBig, tiberwiegend 
mit LoB, LóBboden und Schottern der Schwemmkegel lokaler Fltisse (Salaška, Jalubský-Bach) 
bedeckt ist, ist der Hang auf der Luvseite steiler, mit sparlichen LóBsedimenten bedeckt (z.B. Skihang 
Jarošov, palaolitische Station). Ausgepragte morphologische Phanomane stellen umfangreiche, flache 
Schwemmkegel der Olšava, Salaška, des Jalubský-Bachs, des FlUBchens Březnice bei Kněžepole und 
besonders der Boršicer Schwemmkegel unter- bis mittelpleistozanen Alters zwischen Boršice bei 
Buchlovice, Zlechov und Staré Město dar (CZUDEK- HAVLÍČEK- KOVANDA 1985). 

Die altesten Quartarsedimente sind neben pleistozanen diluvialen Schotter- und Sandschotter
lehmen bis Lehmsanden die mittelpleistozanen fluviatilen sandigen Schotter der sog. Hauptterrasse 
der March, deren Bas i s in der Relati vhohe von 0-7 m liegt und die Oberflache bei + 12 bis + 14 m 
erreicht (Abb. 3, 4). Sie bilden ein wichtiges morphostratigraphisches Niveau, das flir die Korrelation 
nordischer (kontinentaler) und alpiner Vereisungen notwendig ist. Problematisch ist jedoch die 
neotektonische Aktivitat in der ganzen karpatischen Vorsenke. Sie ftihrt zu Komplikationen bei der 
Korrelation und diese Frage wird daher weiter verfolgt. Es handelt sich um gut bearbeitete, nicht 
verlehmte fluviatile sandige Schotter, wo im Geróllmaterial - zum Unterschied von den hóheren 
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Terrassen - das typische Marchmaterial (Quarz, kristallinen Schiefern, Gesteine der bohmischen 
Kreide, weniger Flyschgesteine) vorkommt. In der schweren Fraktion treten als Hauptminerale 
Granat, Staurolit, Amphibol und Opakminerale auf (MINAŘÍKOV Á 1982). 

lm oberen Pleistozan wurden fluviatile sandige Schotter und Schottersande in den Talauen der 
March, der Olšava und ihrer ZuflUsse abgelagert; die Resedimentation setzte sich den Radiokarbon
daten nach ortsweise bis zum Holozan fort. Sie sind meistens mit Auelehmen von mehreren Meter 
Machtigkeit Uberdeckt. Auf der lithologischen Seite Uberwiegen Flyschsandsteine und Quarzgesteine 
(Quarz, Quarzit) Uber kristallinen Gesteinen (Gneiss, Schiefer, Amphibolit usw.) und Granitoiden und 
seltenen Kreidegesteinen des Bohmischen Massivs. In der Assoziation durchsichtiger schwerer 
Minerale Uberwiegt Granat Uber Staurolit (MINAŘÍKOVÁ 1982). Die perfekt gerundeten Gerolle 
erreichen ein Durchmesser von 1-5 cm, an der Basis 25-30 cm (Ostrožská Nová Ves). Besonders am 
Rand der Aue kann die haufige Beimischung von Gerbllen aus lokalen Gesteinen beobachtet werden, 
die wohl aus Sedimenten der Schwemmkegel stammen. Bei einer Bohrung auf der Baustelle in der 
Otakarova-StraJ3e in Uherské Hradiště wurden zwischen Auelehmen und fluviatilen grobkornigen 
sandigen Schottern in einer Tiefe von 4,6-6,2 m mittelkornige fluviatile Sande mít dUnnen Tonschich
ten und haufigen Fragmenten stark abgebauter Holzer festgestellt. Eine Ausnahme bildet die "Insel" 
dieser Schotter nordostlich von Staré Město, die mit archaologischen Funde Besiedlungsbelege 
enthalt. Die erhohte, nicht Uberschwemmte Stelle war wohl ein geeigneter Ort fUr eine_ wenigstens 
zeitweilige Besiedlung. 

Aus den Ergebnissen der Bohrungen und der geophysikalischen Untersuchungen geht hervor, 
daJ3 das Marchtal im Langsprofil in drei Abschnitte gegliedert ist: 
a) der seichte Teil zwischen Napajedla und Uherské Hradiště, wo die Machtigkeit der Quartar

sedimente nicht Uber 10 m hinausgeht. Dieser Abschnitt ist durch die Bruchlinie, die Uber 
Uherské Hradiště fUhrt, in Richtung NW -SO abgeschlossen; 

b) der zweite Abschnitt wird durch den mitteltiefen Teil mit Quartarsedimenten um 15 m Machtig
keit gebildet. Er endet an dem NW-SO Bruch bei Boršice; 

c) sUdbstlich von dieser Linie entstand der tiefste Teil des Marchtals, wo die Machtigkeit der 
Quartarsedimente ca. 50-55 m erreicht. 

Die beschriebenen Sedimente sind in den Talauen mit 2-6 m machtigen fluviatilen humus
reichen Sand-Ton-Sedimenten (Auelehmen) Uberdeckt, die lokal subfossile Boden enthalten und eine 
komplizierte Entwicklung der jUngsten fluviatilen Quartarsedimente belegen. Besonders kompliziert 
war die Entwicklung im 9. Jahrhundert n. Chr. auf der St. Georg-Insel, im heutigen Zentrum von 
Uherské Hradiště. Die Oberflache des groJ3mahrischen Siedlungsniveaus reichte damals bis in eine 
Hohe von 176-178 m Uber dem Meer (heute ca. 179-180 m). Zur Zeit der intensivsten Besiedlung im 
9. Jahrhundert gab es dort nur einen lichten Waldbestand, wie die Pollenanalyse belegt (Alnus sp., 
Frangula alnus, Quercus sp. und Sambucus nigra). Die durchgefUhrten Molluskenanalysen bewiesen in 
der Umgebung der Insel ruhiges stehendes Wasser. wohl in FluJ3betten der Olšava und Morávka. FUr 
das Ende der groJ3mahrischen Periode ist hier die Initialentwicklung der Schwarzerde bis des Boden
sediments charakteristisch, und zwar auf der Oberflache der vorgroJ3mahrischen Sedimente. In der 
Handbohrung 12 in Staré Město wurde unter den jUngsten Auelehmen eine humusreiche Kulturschicht 
aus groJ3mahrischer Zeit festgestellt. Daraus wurde eine Probe fUr die mikromorphologische Unter
suchung genommen, die durch Libuše Smolíková durchgefUhrt wurde. L. Smolíková gelangte zur 
SchluJ3folgerung, daJ3 es sich um einen Bodenhorizont handelte (Farbe lOYR 5/3). Den Primar
komponenten fehlt jede Karbonatbeimischung. Sie bestehen aus Quarzkbrnern und -gerbllen, selten 
aus Kristallingerbllen. Ihre GroJ3e entspricht grobem Sand. Es kommen darin Muskovit- und 
Glaukonitbeimischungen vor. Die Zwischenraume sind mit fast schwarzem Humus ausgefUllt, der 
sich mit der Mineralsubstanz nur mechanisch mischt, locker bleibt und Uberwiegend aus koprogenen 
Elementen von Arthropoda und besonders von Collembola, selten von Acari besteht. Diese kleinen, 
rotgefarbten Exkremente sind haufenartig in Hohlen der zerlegten Wurzeln angehauft. Die 
Pflanzenreste sind amorph, so daJ3 sie nicht identifiziert werden konnen. Diese Humusform entspricht 
dem Mul! (mullartiger Moder). Die Entwicklung des Bodens war durch das extrem monotone 
(silikathaltige) Substrat bestimmt. Da der Zeitraum der Pedogenese relativ kurz war, konnte sich auf 
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Abb. 4. Schematischer quartargeologischer Schnitt durch die Talaue der March zwischen Staré Město und Uherské Hradiště. 
Legende: I - anthropogene Ablagerungen des 8.-20. Jh., 2 - Auelehme und tonige Úberschwemmungssedimente, 3 -
diluviale Hangsedimente, 4 - fluviatile sandige Schotter (oberes Pleistozlin, Holoztin), 5 -LoB und LoBlehme, 6 -
proluviale lehmhaltige Schotter der lokalen Wasserltiufe, 7 - fluviatile sandige Schotter (Mittelpleistoztin), 8 -Tone 
und Schluffe (Neogen). 

s"' 

Uherské Hradiště 
1742 

100 200m 

Abb. 5. Die durch FluBarme von Morávka, Morava und Olšava umflossene Festung Uherské Hradiště auf der St Georg-Insel 
nach dem Pian aus dem Jahr 1742 (Original im Slovácké Mus. Uherské Hradiště). 
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dem kalklosen Sand nur der Mull oder Ranker (mullmoderartiger Ranker; "Regoboden") entwickeln. 
In der Entwicklungsreihe der auf Iockere Silikatsubstrate gebundenen Btiden steht dieser Boden 
zwischen Protoranker und Paraschwarzerde. Nach dem bis zur StadtgrUndung im Jahre 1253 
dauernden Hiatus entstand die Schichtenfolge mittelalterlicher AufschUttungen, Pflaster und Auelehme, 
die haufige Úberflutungen in der Stadt belegen (Abb. 6, 7). Anhand der Korrelation mít datierten 
Fundstellen aus dem ganzen Einzugsgebiet der March kann auch hier angenommen werden, daB die 
Úberschwemmungen ab dem 12., eventuell der 1. Halfte des 13. Jahrhunderts n. Chr. an Starke und 
Haufigkeit gewannen und die Aue groBtenteils unbewohnbar wurde. Die Vorstellung Uber die 
Reichweite der Fluten in Staré Město und Uherské Hradiště bestatigte die Ietzte groBe Flut von 1997. 
Damals wurde Uherské Hradiště fast vollstandig Uberflutet (hauptsachlich die Keller) und in Staré 
Město floB das Hochwasser durch die Hřbitovní-StraBe von Nordosten nach SUdwesten; die "Insel" 
mít der Kirche St. Michael mit Funden aus der Zeit GroBmahrens auf Kote 181,62 m war schon 
auBerhalb seiner Reichweite. Uber die komplizierten Veranderungen des Marchlaufes in der 
historischen Zeit informieren uns alte Karten, z.B. jene von P. Fabricius aus dem Jahre 1568, von J.A. 
Comenius aus dem Jahre 1627 und von Theophis Henel aus den Jahren 1658-1676 (vgl. Abb. 5). 

Fluviolakustrine Sedimente flillen die tiefsten Teile des Marchtals und sind pleistozanen Alters. 
An die Oberflache streichen sie nicht aus und sind nur aus Bohrungen in die Sohle oberpleistozaner 
fluviatiler Schotter bekannt. Auf der lithologischen Seite Uberwiegen Tonsande und Sande, Sandlehme 
mít Schottereinlagen. Sie erreichen bis 35 m Machtigkeit. Die beschriebenen Sedimente sind im 
Vergleich mít fluviatilen Ablagerungen der March wesentlich feinkorniger. In der Assoziation durch
sichtiger schwerer Minerale Uberwiegt eindeutig- im Unterschied zu den mittel- und oberpleistozanen 
Pannonsedimenten - Staurolit Uber Granat. 

Die jUngsten Quartarablagerungen sind die 1-5 m machtigen anthropogenen Sedimente. die vor 
allem den historischen Kern von Uherské Hradiště, bzw. Staré Město ab dem 13. Jahrhundert, eventuell 
auch schon frUher Uberdeckt haben (Abb. 6, 7). Es handelt sich eigentlich um die durch menschliche 
Tatigkeit sowie durch Fluten vermischten historischen sowie gegenwartigen AufschUttungen mít 
Auelehmen. Auf dem Platz von Uherské Hradiště sind beispielsweise mehrere Pflaster belegt, die 
jeweils mit Úberschwemmungssedimenten Uberdeckt sind. Auf dem ehemaligen Platz der Roten 
Armee, auf dem Niveau der heutigen Sojákova-StraBe (180m SeehOhe) fanden wir mít R. Snáší] im 
Jahre 1981 auf der Flache A minima! 3 FuBbOden in Superposition, die nach 1253 datiert wurden und 
durch grlingraue sandlehmige Auelehme getrennt waren; im Liegenden blieb unter einer dUnnen Schicht 
von Úberschwemmungssand die groBmahrische Kulturschicht erhalten (satt schwarzer, humushaltiger, 
Ieicht glimmerhaltiger Boden von Schwarzerde-Charakter, hliufig mit Holzkohle). Dieser Initialboden 
entwickelte sich auf hellgrUngrauen und stahlgrauen, rotbraungefleckten Auelehmen und Schluffen 
mit VivianitausblUhungen (er kommt in organogenen Sedimenten vor und entsteht zersetzten organi
schen Materialen, z.B. Knochen - Sekundarmineral Fe/+(P04) 2.8H20, siehe Abb. 6). Fast 3 m 
machtige mittelalterliche AufschUttungen wurden auch in der Otakarova-StraBe, auf der Parzelle Nr. 
130 festgestellt (die heutige Galerie). Bis in eine Tiefe von 4,26 m reichte die Schichtenfolge der 
InitialbOden, der Auelehme mit Holzkohle und der Kulturschicht mít Keramikfragmenten und Knochen 
aus der 2. Halfte des 9. Jahrhundert n. Chr. lm Liegenden dieser Schichtenfolge gibt es schon fluviatile, 
gelblich grUngraue, rotbraun fleckige und gestreifte, glimmerhaltige Schluffe und Sande (s. Abb. 7). 

4. Palaogeographische Entwicklung in der jiingsten geologischen Vergangenheit 

lm oberen Pleistozan wurden fluviatile sandige Schotter abgelagert, die die Talaue der March 
und deren groBeren ZuflUsse fUllten. Es war die Zeit des sog. verwilderten Flusses ("braided stream"), 
wo Wasserlaufe sich verschiedene Betten auf den Schotterflachen Uber die ganze Auenbreite 
suchten. Wie Gerolle aus dem Gesenke (Jeseníky) und dem Bereich der Bohmischen Kreide belegen, 
floB die March injener Zeit schon ahnlich wie heute. Wohl durch klimatische Ursachen und anthropogene 
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Abb. 6. Uherské Hradiště, Rudé armády Platz (heute Mariánské-Platz), Fltiche A, Quadrat A-1. Geologisches Profil des 
Grabens fiir Kabelleitung (dokumentiert durch P. Havlíček und K. Kotmoch am 3.9.1981 ). Legende: a- graubrauner 
fleckiger Auelehm mit Holzkohle und Steinbruchstticken, vermischt, b - grtingrauer toniger fluviatiler Sand mit 
Holzkohle, c - grtingrauer, rostig fleckiger sandig-toniger Auelehm mit Holzkohle, d - toniger grobkéimiger fluviatiler 
Sand, e- FuBboden, f- grtingrauer sandig-toniger Auelehm, g- sandiges Ůberschwemmungssediment, h- schwarzer 
humoser leicht glimmerhaltiger Boden mit Holzkohle (groBmtihrische Siedlungsschicht), i - hell gri.ingrauer, rostig 
tleckiger Auelehm mit Holzkohle, j - stahlgraues glimmerhaltiges schluffartiges Ůberschwemmungssediment mit 
blauem Vivianit (urspr. weiBe Flecken). Anm.: Hiatus von der 2. Htilfte des 10. Jh. bis zum Jahr 1257, X: 

Entnahmestelle und Nummer der Probe. 

Eingriffe (Entwaldung und Kultivierung der Landschaft) stieg die Haufigkeit und Intensitlit der 
Úberschwemmungen im Laufe des Holozans, besonders aber im oberen Holozlin. Palaobotanische 
Untersuchungen zeigten, daB zur Zeit GroBmahrens die Walder in der Marchaue in Staré Město und 
Umgebung stark abgeholzt und ausgelichtet waren. Die vorgroBmahrische sowie groBmiihrische 
Besiedlung zeugt davon, daB es vor 1100 Jahren in der Aue viel glinstigere Lebensbedingungen gab 
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als heute. Die nachfolgende mittelalterliche Besiedlung hatte eine intensive Entwaldung zur Folge, 
und damit wurden auch Ďberschwemmungen haufiger. Die Erforschung des slawischen Burgwalls in 
Staré Město erbrachte, daB in der Aue der Eichen- und Hainbuchenbestand liberwog. lm Mittelalter 
und in der Neuzeit hatte die Oberflache der Talaue sicherlich ein ganz anderes hydrologisches Regime, 
denn die ursprlingliche Anordnung der Vegetationsformationen hatte sich bis zum 9. Jahrhundert 
erhalten. Ďberschwemmungen waren minima! und beschrankten sich auf eine schmale Zone entlang 
der Fllisse. Deutlichere Veranderungen erfolgten im 10. Jahrhundert und in den weiteren zwei 
Jahrhunderten gewannen sie an lntensitat. Laut mlindlicher Mitteilung von R. Snášil wurde im 
Bereich von Staré Město eine Periode sehr intensiver Ďberschwemmungen zwischen der 2. Halfte des 
13. und der 2. Halfte des 14. Jahrhunderts festgestellt. 

Zunachst die innere Kolonisation im 11.-12. Jahrhundert und die "groBe" Kolonisation ab dem 
13. Jahrhundert verminderten drastisch die Walder und damit die Retentionsfahigkeit der alten Land
schaft. Eine wichtige Rolle spielten dabei wohl auch die Klimaveranderungen bzw. die Niederschlags
aktivitat. Die Aue wurde allmahlich zu einem unbewohnbaren Gebiet, die Siedlungen wurden von der 
Aue auf hober gelegene Siedlungsbereiche verlegt. lm Laufe des Holozans anderte sich haufig auch 
der Lauf der March. Die slawische Besiedlung an der Stelle des heutigen Uherské Hradiště begann in 
der 2. Halfte des 8. Jahrhunderts auf der St. Georg-lnsel, die an dem ZusammenfluB der March mit der 
Morávka und der Olšava entstanden war. Die immer starkeren jlingeren Ďberschwemmungen ebneten 
die Aue ein, bis sie das heutige Erscheinungsbild hatte. Anthropogene Eíngriffe in Fonn der Regulie
rung der Wasserlaufe beeinfluBten die natlirliche Entwicklung der Aue wesentlich. Auch die 
Zusammensetzung der ursprlinglichen Auenwalder anderte sich. 

5. SchluB 

Die detaillierte quartar-geologische Untersuchung und Kartierung im MaBstab 1 :5000 hilft die 
Lebensbedingungen im Raum des Siedlungskomplexes von Staré Město und Uherské Hradiště nicht 
nur zur Zeit GroBmahrens, sondern allgemein in der Vergangenheit zu rekonstruieren (Abb. 3). Die 
siedlungsgeographischen Gegebenheiten des untersuchten Gebietes werden besonders durch zwei 
Faktoren bestimmt - die Lage in der FluBaue und die sog. Talasymmetrie, wo der maBigere Slidost
hang mit Quartarsedimenten der Schwemmkegel und Lósse liberdeckt wurde, wahrend der steile 
Nordwesthang durch palaogene Ton- und Sandsteine gebildet war. Die Geologie und Archaologie 
widmen sich vorrangig den Fragen der Palaogeographie der Talaue und dem Problem der Fluten. Die 
beiden Fachbereiche kartieren die glinstigsten Siedlungslagen entlang des Flusses. 

Besonders kompliziert war die Entwicklung der Landschaft im 9. Jahrhundert n. Chr. auf der 
St. Georg-Insel - im Bereich des heutigen historischen Kerns von Uherské Hradiště. Dieser war 
liberwiegend von ruhigem Wasser der Morávka und Olšava umgeben. Belegt ist dort ein lichter Wald, 
liberwiegend aus Eichen und Ulmen. Gegen Ende der groBmahrischen Periode entwickelten sich dort 
initiale Schwarzerden und Bodensedimente, die eine sedimentationsarme Periode belegen. Nach der 
Grlindung von Uherské Hradiště im Jahre 1253 entstand eine bis 5 m machtige Schichtenfolge mittel
alterlicher Aufschlittungen, Pflaster und Auelehme. Dies belegt den haufigen Wechsel von Ďber
schwemmungen und trockeneren Perioden. Aus historischen Quellen und den durchgeflihrten 
Forschungen ergibt sich, daB verheerende Ďberschwemmungen wie im Jahre 1997 nichts Besonderes 
in der Geschichte der March darstellen. 

Der auf dem rechten Marchufer liegende Stadtteil von Uherské Hradiště - Rybárny - befindet 
sich im Ďberschwemmungsgebiet der Talaue. Die groBmahrische Siedlungsschicht mit Stein-Mórtel
Schutt ist mit jlingeren Auelehmen liberdeckt. Es ist wahrscheinlich, daB altere Auelehme oder 
fluviatile sandige Schotter die Basis der frlihmittelalterlichen Schicht bilden. 

Die Besiedlung des auf dem rechten Marchufer liegenden Teils des Siedlungskomplexes- Staré 
Město - erstreckte sich in der groBmahrischen Periode meist auf den sandigen Schottern des 
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Abb. 7. Uherské Hradiště, Otakarova Gasse, Parzeii-Nr. 130 (Galerie), Quadrat B-10. 
Geologisches Profil, durch P. Havlíček und K. Kotrnoch am 3.9.1981 dokumentiert. 
Legende: a - verschobener subfossiler Hoden, aus dem Bodenhorizont gebildet, teil
weise durch die Besiedlung beeinfluBt, durchmischt (ebenťalls Abb. 3), b- graugrliner 
Auelehm mit rostigen und gelbgrlinen Flecken, mit limonitischen Einfllissen, stark 
schluffhaltig, cl - grauschwarzer humoser Auelehm mit Holzkohle und Scherben 
(Lokallinse), c2 - grauschwarze erdige Kulturschicht mit Holzkohle und Knochen 
(Bestandteil der groBmahrischen Siedlungsschicht), dl - gelblich grlingrauer toniger 
schluffartiger Auelehm (Lokallinse), d2- gelblich grlingrauer glimmerhaltiger toniger 
Schl uff, e- hell grlingrauer, stellenweise rostig fleckiger fluviatiler Sand. 

Schwemmkegels der Salaška, die Material aus dem htigeligen Gebiet 
der Chřiby brachte. Die holozane Erosion des gegenwartigen Salaška
Laufs flihrte zur Teilung des Schwemmkegels in einen stidwestlichen 
und den nordostlichen Teil. So entstanden zwei niedrige Gelande
vorsprtinge, die sich aus der Marchaue erheben. A uf dem SW
Vorsprung befindet sich der Stadtteil Špitálky, der vom Stiden durch 
den Prallhang des ursprtinglichen Marchlaufs (vor der Regulierung) 
abgegrenzt ist. Den NO- Vorsprung nimmt der Stadtteil Na Valách ein, 
dessen Gelande maBig zum Stidosten abfallt und durch einen relativ 
flachen Rticken (mit den Stadtteilen Na Dědině und Na Kostelíku) in 
die Talaue der March tibergeht. Der GroBteil dieser zum Stiden oder 
Stidosten maBig abfallenden Lagen war in der groBmahrischen Zeit 
besiedelt. Eine zentrale Funktion erftillte dabei wahrscheinlich einer
seits die AnhOhe Na Valách, andererseits der niedriger liegende Stadtteil 
Na Dědině. Die letztgenannte Lage bildete in der groBmahrischen Zeit 
wohl eine Halbinsel, die in die Talaue auslief. Weiter von der March 
entfernt, aber noch auf Sedimenten des Schwemmkegels der Salaška, 
lagen sich in den heutigen Stadtteilen Padělky und Nad Haltýři weitere 
groBmahrische Ansiedlungen. Allgemein kann zur Besiedlung von Staré 
Město gesagt werden, daB Lagen auf durchlassigen Lokalschottern des 
Schwemmkegels der Salaška bevorzugt und kaum tertiare Ton- und 
Sandsedimente oder quartare Hang- und aolische Sedimente (Losse) 
besiedelt wurden. 

Die einzigen Teile von Staré Město, die sich direkt in der March
aue befanden, sind die Fundstellen Na Zerzavici und Na Zahrádkách. 
Die erstgenannte liegt auf den von der March ausgeschwemmten 
Sedimenten des Schwemmkegels der Salaška. In dieser Lage gab es 
sicherlich einen Weg, der die Siedlung von Staré Město mít der von 
Uherské Hradiště verband. Die zweite Lage - Na Zahrádkách - ist auf 
fluviatilen sandigen Schottern der March gelegen, die im 9. Jahrhundert 
wohl eine Insel inmitten der Talaue bildeten. 

lm Zusammenhang mít der groBmahrischen Besiedlung ist noch 
der bedeutende Kirchenkomplex in Sady bei Uherské Hradiště zu 
erwahnen, das auf einer ausgepragten AnhOhe liegt, die durch unterter
tiare Sandsteine und Tonsteine der Zlíner Schichtenfolge gebildet 
wird. 
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