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Vorwort 

Der vorliegende 6. Band der Studien zum Burgwall von Mikulčice prasentiert als erster Band 
dieser Schriftenreihe Beitrage, die territorial die Grenzen von Mikulčice deutlich liberschreiten. 
Thematisch hangen sie aber mit den Forschungen zu Mikulčice zusammen, denn sie betreffen die 
Siedlungsarchaologie und die Palaookologie der Talaue der March/Morava. Der Siedlungskomplex 
des Machtzentrums von Mikulčice stellte einen charakteristischen Niederungsburgwall dar, der auf 
FluBinseln in der Talaue der March gelegen war. Die Beantwortung der palaookologischen sowie 
zahlreicher archaologischer und historischer Fragen hangt von einer breiteren interdisziplinaren 
Erforschung des Niederungsgebietes ab. Die Bedeutung der FluBaue flir das Studium frlihmittelalter
licher Zentren beruht u.a. in der Erhaltung organischer Reste, besonders des Holzes, das flir die 
dendrochronologische Datierung unumganglich ist. 

Der sechste Band ist der letzte von flinf Banden der "Studien" zu Mikulčice (II-VI), der die 
Ergebnisse des interdisziplinaren Projekts der Grantagentur der Tschechischen Republik "Siedlungs
agglomerationen groBmahrischer Machtzentren unter Berlicksichtigung der Entwicklung der Talaue" 
vorstellt. Hauptgegenstand dieses "Auenprojekts" waren die Niederung des Flusses im Untermarchtal 
(Mittellauf der March) und die darin gelegenen groBmahrischen Zentren, insbesondere Mikulčice und 
Staré Město - Uherské Hradiště. Der Band ist thematisch in drei Teile gegliedert. Der erste betrifft die 
Dendrochronologie subfossiler Baumstamme als Mittel zum palaookologischen Studium der Talaue 
und zur Erarbeitung dendrochronologischer Referenzchronologien. Der zweite ist der Talaue des 
Mittellaufs der March, den Naturbedingungen und der Besiedlung dieses bedeutenden Elements der 
Kulturlandschaft Siidostmahrens gewidmet. SchlieBlich beschaftigt sich der dritte Teil mit der 
Anthropologie eines der umfangreichsten Graberfelder des Burgwalls von Mikulčice- "Kostelisko". 

lm Rahmen des "Auenprojekts" wurde 1998 in Mikulčice die Sammlung von Material aus 
subfossilen Baumstammen begonnen. Die Hauptaufmerksamkeit wurde dem Strážnicer Marchgebiet 
als reichster Fundstelle in der Nahe von Mikulčice gewidmet. Mit der Problematik subfossiler 
Baumstamme beschaftigte sich J. Vrbová-Dvorská auch im Rahmen des Projekts der Grantagentur ČR 
"Dendrochronologie subfossiler Baumstamme als Voraussetzung der Datierung prahistorischer HOlzer". 
Die Arbeit an dem Projekt wurde durch den tragischen Tod von Jitka Vrbová-Dvorská am Ende des 
Jahres 2001 vorzeitig abgebrochen. Dank der Unterstlitzung seitens der Grantagentur konnten jedoch 
einige ihrer unvollendeten Arbeiten nachtraglich abgeschlossen und flir die Publikation in diesem 
Band vorbereitet werden. 

Zur besseren ErschlieBung der Problematik der Marchaue wurden die Naturbedingungen und 
die Holozanbesiedlung des ganzen Gebiets beobachtet, das im Norden durch die Napajedla-Pforte und 
im Siiden durch den ZusammenfluB von March und Thaya abgegrenzt ist. In Zusammenarbeit mit dem 
SAS Projekt des Kulturministeriums ČR (Státní archeologický seznam ČR) wurde schrittweise die 
archaologische Topographie der Katastergemarkungen von Gemeinden bearbeitet, die in den unter
suchten Abschnitt der Talaue fallen. In den vorherigen Banden wurden vor allem Gemeinden im 
traditionellen Hinterland des Burgwalls von Mikulčice ausgewertet; dieser Band legt nun auch die 
archaologische Topographie der Gemeinden im Nordteil des Untermarchtals, einschlieBlich Staré 
Město und Uherské Hradiště vor. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde Sanddlinen als potentiellen 
Platzen der urzeitlichen und frlihmittelalterlichen Besiedlung in der Talaue gewidmet. Die Unter
suchungen hatten ihren Schwerpunkt in deren groBten Konzentrationen, d.h. am ZusammenfluB der 
March und der Thaya im Hinterland des groBmahrischen Burgwalls von Břeclav-Pohansko und in der 
Umgebung des Burgwalls von Mikulčice. Áhnlich wie vorher in Mikulčice wurde nun flir Staré Město 
und Uherské Hradiště eine detaillierte geologische Karte erarbeitet, die als ein grundlegendes Hilfsmittel 
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1. Einfiihrung 

Die Anfange der archaologisch orientierten Dendrochronologie in der Tschechischen Republik 
reichen in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zurlick und sind vor allem mit den Namen von J. Kyncl 
und J. Dobrý verknlipft (z.B. J. KYNCL 1973, 1977). Ihre Tatigkeit im Botanischen Institut der 
Akademie der Wissenschaften in Průhonice orientierte sich jedoch an okologischen Fragestellungen. 
Die dendrochronologische Datierung stand eher am Rande des Interesses. Das in Průhonice im Jahre 
1985 gegrlindete dendrochronologische Labor konzentrierte sich vor allem auf Nadelbaume und 
Holzer aus historischen Bauten, die meist bis ins Hochrnittelalter zurlickreichten (z.B. J. KYNCL -
T. KYNCL 1995, 1998, 1999; T. KYNCL 1999). Versuche um die Datierung von Eichen und 
frlihrnittelalter1ichen oder alteren Holzern blieben Iange erfolglos (z.B. ŽíDEK 1973). lm Gegensatz zu 
den Nachbarlandern, wo die Dendrochronologie schon seit den 60er Jahren flir die Datierung 
archaologischer Objekte des Frlihrnittelalters verwendet wurde, blieb die Tschechische Republik bis 
Ende der 1990er Jahre bis auf Ausnahmen ohne absolute Datierungsstlitzen. Es ist das Hauptverdienst 
von Jitka Vrbová-Dvorská, daB diese Forschungsllicke in wesentlichem MaBe geftillt wurde. 

2. Meilensteine in der Arbeit von J. Vrbová-Dvorská 

lm Dezember 1996 wurde an der AuBenstelle des Archaologischen Institut A V ČR Brno in 
Mikulčice, im Rahmen des Projekts "Siedlunsagglomerationen der groBmahrischen Machtzentren 
unter Berlicksichtigung der Talaueentwicklung" ein neues dendrochronologisches Labor gegrlindet 
(z.B. DVORSKÁ- POLÁČEK 1998; DVORSKÁ 1999; DVORSKÁ- HEUBNER- POLÁČEK- WESTPHAL 
1999). J. Vrbová-Dvorská wurde beauftragt, in diesem Labor rnit dem Sammeln, Messen und Auswer
ten archaologischer Eichenholzer aus dem Gebiet der Tschechischen Republik zu beginnen. Das 
Hauptziel war die Erarbeitung der Referenzchronologie flir das Frlihrnittelalter und die Bestimmung 
erster exakter Daten flir Mikulčice und weitere Fundstellen. Gleichzeitig wurde in Mikulčice ein 
Magazin flir Holzproben eingerichtet. In den Jahren 1996-1998 absolvierte J. Vrbová-Dvorská 
mehrere Studienaufenthalte im dendrochronologischen Labor des Deutschen archaologischen Instituts 
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in Berlin, wo sie sich unter der Leitung von Karl-Uwe HeuBner in der dendrochronologischen 
Methodik fortbildete. In Mikulčice orientierte sie sich dann vorrangig auf die Bearbeitung von 
Holzern aus alteren Grabungen, spater auf das Sammeln neuen Materials. In kurzer Zeit legte sie erste 
Ergebnisse vor: Eichenreferenzchronologien flir Mikulčice (Zeitspanne 645 - 872 n. Chr.) und Prag 
(Zeitspanne 738- 958 n. Chr.). lm Jahre 1998 konnte sie durch das Verkntipfen der beiden Referenzen 
rnit Kurven aus anderen Holzfundkomplexen die erste Eichenreferenzchronologie ftir die Tschechische 
Republik erstellen (645 - 1412 n. Chr.), die sie auf dem internationalen dendrochronologischen 
Kolloquium in Mikulčice im September 1998 vorstellte (DVORSKÁ- HEUBNER- POLÁČEK-WESTPHAL 
1999). Nach weiteren Erganzungen umfaBte ihre als "czges" bezeichnete Eichenreferenzchronologie 
eine Zeitspanne von 538 bis 2000 n. Chr. (DVORSKÁ 2001a, 2002). 

lm Jahre 1999 gri.indete J. Vrbová-Dvorská ein neues Labor im Institut ftir Holzlehre an der 
Forst- und Holzwirtschaftlichen Fakultat der Land- und Forstwirtschaftlichen Mendels-Universitat in 
Brno, das urspri.inglich die Losung dendrookologischer Fragen im Blick haben sollte. Wahrend ihrer 
Lehrtatigkeit entstanden die ersten Diplomarbeiten (s. DOBROTKA 2000). 

lm Rahmen des oben erwahnten "Auenprojekts" in Mikulčice wurde im Jahre 1998 mit dem 
Sammeln von Probenmaterial aus subfossilen Baumstammen begonnen. Die Hauptaufmerksarnkeit lag 
auf dem Strážnicer Marchgebiet, dem reichsten Fundgebiet in der Nahe von Mikulčice. Die Arbeiten 
an subfossilen Baumen setzten im Jahre 2001 im Rahmen des durch J. Vrbová-Dvorská bei der 
Grantagentur ČR beantragten Projekts "Dendrochronologie subfossiler Báumstamme als Voraussetzung 
der Datierung prahistorischer Holzer". Das Projekt endete leider schon in den Anfangen durch den 
plotzlichen Tod von J. Vrbová-Dvorská. Dank der Untersti.itzung durch die Grantagentur ČR konnten 
einige der angefangenen Arbeiten abgeschlossen und in diesem Band verOffentlicht werden. 

3. Eichenreferenzchronologie fiir Tschechien '' czges'' 1 

Die durch J. Vrbová-Dvorská erarbeitete Eichenreferenzchronologie ("czges"; Zeitspanne 
2000- 538 n. Chr.) enthalt vor allem zwei umfassende Komplexe fri.ihrnittelalterlicher Holzer aus 
Mikulčice und von der Prager Burg, sowie Probenserien von einer ganzen Reihe Fundorte des Hoch
bis Spatrnittelalters in Tschechien. In der Referenz sind auch die Jahrringsequenzen eines in der ersten 
Halfte des 10. Jahrhundert abgestorbenen Eichenwaldes aus dem Torfmoor Mokré louky bei Třeboň 
in Si.idbOhmen einbezogen. Das nicht zahlreiche, jedoch sehr wertvolle Probenmaterial aus Břeclav 
und Přibice in Si.idmahren gewahrleistet die Verbindung zwischen den Chronologien des Fri.ih- und 
Hochrnittelalters. Der spatrnittelalterliche bis neuzeitliche Abschnitt der Referenz wird durch die 
Jahrringfolgen einer Reihe von Eichendachsti.ihlen, -treppen und weiteren Baubestandteilen, sowie 
Weinpressen und anderen Holzobjekten gebildet. Die ganze Chronologie wurde rnit den lebenden 
Eichen von Mikulčice abgeschlossen. 

Die tschechische Eichenreferenzchronologie gehOrt nach den si.iddeutschen und polnischen 
Referenzen zu den langsten Eichenchronologien Mitteleuropas. Sie wird vor allem zur Datierung der 
fri.ihmittelalterlichen Holzer rnit Erfolg genutzt, und das nicht nur auf tschechischem, sondern auch 
auf niederosterreichischem Gebiet (Datierung der Befestigung des fri.ihrnittelalterlichen Burgwalls in 
Gars-Thunau in Niederosterreich; s. CICHOCKI 1998-1999). 

Die Hauptbestandteile der tschechischen Eichenchronologie von J. Vrbová-Dvorská bilden 
folgende Teilchronologien: 
malac. Das bisher alteste Referenzglied ist die Brunnenzimmerung aus Malacky, Si.idwestslowakei, 

datier auf das Jahr 700 n. Chr. (vgl. MARKOVÁ- ELSCHEK 2002). 
mikst4. Der grundlegende Pfeiler des fri.ihrnittelalterlichen Referenzteils ist ein urnfangreicher 

Holzfundkomplex vom groBmlihrischen Burgwall Mikulčice. Vom mehreren Hundert entdeckten 

1 Die Darstellung der Referenz entspricht dem Poster von J. Vrbová-Dvorská auf der EURODENDRO 2001 im 
slowenischen Gozd Martuljek in Juni 2001 . 
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Eichenpfosten und weiteren Holzkonstruktionen oder -gegenstanden konnten ca. 80 Proben 
datiert werden. Die meisten davon stammen von Brtickenpfeilern und Erosionsbarrieren in 
ehemaligen FluBarmen rundum die Burgbefestigung (DVORSKÁ - HEUBNER - POLÁČEK -
WESTPHAL 1998). 

prages. Die zweitgroBte und bedeutendste Kollektion friihmittelalterlichen Probenmaterials bilden 
Holzer aus der Befestigung und der Holzbebauung der Prager Burg. Sie wurden bereits in den 
1920er Jahren freigelegt und im Magazin aufbewahrt, teilweise "in situ" in der archaologischen 
Krypta unter dem III. Burghof belassen. lm Jahre 1997 wurden mehrere Zehnte Proben 
systematisch gemessen, wovon 65 datiert wurden (DVORSKÁ-BOHÁČOVÁ 1999). Die Kollektion 
wird durch 18 Holzproben aus jiingeren archaologischen Befunden in der Prager Kleinseite 
erganzt (vgl. ČIHÁKOVÁ- DOBRÝ 1999). 

znojl. Anhand der Mikulčicer Kurve wurden Proben verkohlter Holzer aus dem Kern der Befesti
gungsmauer des groBmahrischen Burgwalls in Znojmo-Hradiště (Siidwestmahren) datiert. 

treb4. Aus dem austrocknenden Torfmoor Mokrá louka bei Třeboň in Siidbohmen wurden im Jahre 
1998 ca. 50 Eichenstamme von bis 10m Lange und maximal 120 cm Durchmesser geborgen. 
Von 31 Stammen wurden Proben fiir dendrochronologische Analysen genommen, die bewiesen, 
daB das Absterben der meisten Eichen in eine kurze Zeitspanne zu Beginn der 920er Jahre fallt. 
Als Ursachen fiir das Waldsterbens kommen Klimaveranderungen, eventuell auch lokale 
Ursachen infrage (VRBOVÁ- POKORNÝ 2001). 

prerodat. Die Verkniipfung des 10. mit dem ll. Jahrhundert gewahrleisten die Holzer von der 
Befestigung auf dem Oberen Platz (Horní náměstí) in Přerov. 

celakovi, Oloml, lipý. Aus den archaologischen Grabungen von Čelákovice, Olomouc und der Burg 
Lipý - aus verschiedenen Konstruktionen - stammen weniger zahlreiche Holzproben. Sie datieren 
liber den gesamten Zeitraum des 11.-13. Jahrhunderts. Ihre Verkniipfung mit friihmittelalterlichen 
Fundstellen ware jedoch ohne die Proben aus Břeclav und Přibice nicht moglich. 

BřPř. lm Jahre 1970 wurde bei dem Umbau der Turmruíne des Schlosses von Břeclav in Siidmahren 
unter dem Fundamentmauerwerk ein machtiger Balkenrost entdeckt. Davon stammen die bisher 
langsten J ahrringsequenzen, die in die tschechische Eichenreferehz einbezogen sind. Bei sechs 
Jahrringsequenzen bewegt sich die Anzahl der Jahrringe zwischen 318 und 366 (DVORSKÁ 
2001b). Durch die Verbindung dieser Kurve mit einem einzelnen Holz (das jedoch wieder eine 
betrachtliche Jahrringsequenz von 234 Jahren aufweist) aus der Wasserleitung in Přibice (Bez. 
Břeclav) entstand eine Mittelkurve mit 532 Jahrringen, welche die problematische Zeitspanne 
des 10.-13. Jahrhunderts zu iiberbriicken half. Gleichzeitig schloB sie den archaologischen Teil 
der Eichenchronologie "czges" ab. 

malen2. Wenige, aber qualitatsvolle Proben aus dem Holzumgang der Burg in Malenovice aus der 
1. Halfte des 15. Jahrhunderts gehOren Zll den altesten datierten Eichenelementen in historischen 
Bauten auf dem Gebiet der Tschechischen Republik (DVORSKÁ- VRLA 2000). 

decneu. Past um 200 Jahre jiinger sind Balken im Mauerwerk des Schlosses in Děčín. 
vranov. In das Jahr 1636 wurde die Treppe datiert, die in den zugeschiitteten Keller des ehemaligen 

Paulinerkonvents in Vranov u Brna fiihrte. 
Šardice. Die Augustinerresidenz in Šardice wurde auf einem machtigen Eichenrost erbaut, der in die 

1. Halfte des 18. Jahrhunderts datiert wird. 
hodl. Der Aufbau der Wasserleitung aus dem Wald Dúbrava bei Hodonín erfolgte nach dem Jahre 

1745, wie es die gemessene Probe mit fast 90 Jahrringen belegt. 
stráž3. lm Jahre 2000 wurde der Eichendachstuhl des als "p'urkrábka" bezeichneten Gebaudes im Areal 

des Schlosses von Strážnice renoviert. Dabei wurden 99 Balken beprobt, deren Jahrringsequen
zen miteinander gut synchronisierbar waren. Die entstandene Referenz fiir die J ahre 1634-1882 
war der letzte Beitrag von J. Vrbová-Dvorská zur tschechischen Eichenreferenzchronologie dar. 

acich4. Von O. Cichocki aus Wien wurden Messungen einer umfangreichen Kollektion von Wein
pressen aus den Sammlungen des Museums in Mikulov gewonnen. Die Pressen waren aus 
machtigen Eichenstammen hergestellt worden, die fiir dendrochronologische Messungen bestens 
geeignet sind. Mehrere Pressen, die fiir das Weingebiet Siidmahrens und Nordostosterreichs 
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typisch sind, wurden auch in anderen Privatsammlungen analysiert. So entstand die unikate 
"Winzerkurve" ftir den Zeitraum zwischen 1554-1882 (CICHOCKI 1999). 

recent 2. Proben aus rezenten Eichen wurden in der Talaue der March entnommen. Von 95 bis 220 
Jahre alten Proben wurde eine Mittelkurve gebildet, die die tschechische Eichenreferenz im 
Jahre 2000 abschlieBt. 

Die Eichenreferenzchronologie wurde nach dem Tod von J. Vrbová-Dvorská weiter ausgebaut. 
Einerseits wurde sie von T. Kyncl und M. Rybníček revidiert und an den schwach belegten SteBen 
durch weitere Teilreferenzen erganzt (RYBNÍČEK - KYNCL - VRBOVÁ 2004). Anderseits ist es 
W. Tegel gelungen, aufgrund subfossiler Stamme die ursprtingliche Referenz "czges" um fast 200 Jahre 
in die Vergangenheit zu verlangern und um einen "flieBenden" bronzezeitlichen Abschnitt zwischen 
1790-1277 v. Chr. zu erweitern (s. POLÁČEK- ŠKOJEC- TEGEL in diesem Band). Inzwischen wurde 
auch ein in unserem Bereich seltener Holzfundkomplex aus einigen romerzeitlichen (bis 272 n. Chr.) 
und jungburgwallzeitlichen Holzbrunnen von Hostivice bei Prag geborgen, das ftir den weiteren 
Ausbau der Referenzchronologie von grundsatzlicher Bedeutung ist (KYNCL 2004). 

4. Moglichkeiten der dendrochronologischen Datierung archaologischer Holzer in 
Tschechien 

Die Dendrochronologie stellt flir Archaologen die einzigartige Moglichkeit einer exakten 
Datierung von Befunden und Funden dar. Leider ist der Erhaltungsstand der Holzer auf tschechischen 
Fundstellen nicht so gut wie bei den nordlichen Nachbarn, wo die Dendrochronologie zum Standard 
bei der Datierung frtihrnittelalterlicher Befestigungen oder der Bebauung historischer Stadtkerne 
gehOrt. Trotzdem sind- wie es die dendrochronologischen Untersuchungen der letzten Jahre zeigen
die ftir die Dendrochronologie geeigneten FeuchthOlzer in unseren archaologischen Befunden in 
einem groBeren MaBe erhalten, als bisher angenommen. Positive Ergebnisse brachte in vielen Fallen 
auch die dendrochronologische Untersuchung von Holzkohlen. Voraussetzung ist jedoch ein systema
tisches Sammeln von Probenmaterial rnit ltickenlosem Fundnachweis sowie die sorgfáltige Behand
lung der Proben, von ihrer Ent,nahme und zeitweiliger Deponierung bis zum Transport ins Labor. lm 
Gegensatz zu Holzern aus alteren Grabungen, die meistens zahlreiche Mangel in der Dokumentation 
aufweisen, garantieren die neu gewonnenen Holzer eine hohere Aussagekraft der dendrochro
nologischen Daten. Die archaologische Interpretation dieser Daten sollte Ergebnis einer engen 
Zusammenarbeit von Archiiologen und Dendrochronologen sein. Beispiele eines solchen Herangehens 
sind z.B. die Bearbeitung der Holzer aus dem historischen Stadtkem von Most (KLÁPŠTĚ 1983; KYNCL 
1977, 1983; J. KLÁPŠTĚ- J. KYNCL- T. KYNCL 2000), der Holzer aus der Prager Burg (DVORSKÁ
BOHÁČOVÁ 1999) oder die Untersuchungen des Holzmaterials aus den laufenden Notgrabungen im 
historischen Stadtkern von Brno als gemeinsamem Vorhaben von J. Vrbová-Dvorská (heute Michal 
Rybníček, ihrem Nachfolger im Institut ftir Holzlehre MZLU Brno) und der Mitarbeiter der 
Gesellschaft Archaia Brno (z.B. DVORSKÁ- MERTA- PEŠKA 2001; RYBNÍČEK 2003). 

Aus dem Blickwinkel der tschechischen Archaologie sind die dendrochronologischen Daten 
von Holzern aus frtihrnittelalterlichen Fundstellen von grundsatzlicher Bedeutung, niimlich die aus 
Mikulčice, der Prager Burg, der Kleinseite in Prag und Přerov; weitere Einzeldaten stehen aus 
Břeclav-Pohansko, Znojmo-Hradiště und Chotěbuz-Podobora zur Verftigung. Leider wurde zur Zeit 
der groBflachigen Ausgrabungen auf frtihmittelalterlichen Burgwallen in den 1950er-80er Jahren 
wegen der fehlenden einheirnischen Dendrochronologie sehr unsystematisch an das Sammeln von 
Holzprobenmaterial herangegangen. Darnit ging eine groBe Gelegenheit zur Gewinnung von Proben
material ungenutzt vortiber, denn die heutigen "systematischen" Grabungen sind deutlich einge
schrankt. Es ist daher notwendig, eine neue Phase von Feldforschungen auf den frtihrnittelalterlichen 
Burgwallen vorzubereiten, die u.a. vor allem an der Gewinnung neuer Holzproben orientiert ist. 
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Die Hoffnung, die sich flir die tschechische Archaologie aus dem rasanten Fortschritt der 
einheimischen Dendrochronologie am Ende des 20. Jahrhundert ergab, sank vortibergehend mit dem 
tragischen Ableben von J. Vrbová-Dvorská. Das Archaologische Institut der Akademie der Wiss. der 
Tschechischen Republik in Brno organisierte im Dezember 2002 in Brno ein "dendrochronologisches 
Forum", das sich mit der Frage der archaologisch orientierten Dendrochronologie in der Tschechi
schen Republik befaBte. Alle drei damals bestehenden Forschungsinstitute - die Labors von Mikulčice, 
Brno und Průhonice - verpflichteten sich, sich wenigstens teilweise auch mit der Datierung von 
Holzern beschaftigen: Die Labors einigten sich auf eine enge Zusammenarbeit bei der Erarbeitung 
von Referenzchronologien.2 Auf diese Weise sollte das Vermachtnis von Jitka Vrbová-Dvorská 
erhalten und wissenschaftlich weiter vermehrt werden. 

Vom AnlaB J. Vrbová-Dvorská, T. Kyncl und M. Ry.bníček wurden die Web-Seiten der tsche
chischen Dendrochronologie <www.dendrochronologie.cz> eingerichtet. Sie bringen eine Úbersicht 
der Tatigkeit im Bereich tschechischer Dendrochronologie in den Jahren 2003-2005, einschlieBlich 
einer Datenbank dendrochronologisch datierter Objekte und einer Bibliographie tschechischer Dendro
chronologie. Obwohl sich hier vor allem die Aktivitaten von T. Kyncl und M. Rybníček wider
spiegeln, verzichtet die Mikulčicer Arbeitstatte an die dendrochronologische Datierung nicht. Leider 
blieb der Nachfolger von J. Vrbová-Dvorská in Mikulčice, J. Janál, nur kurzfristig in diesem Bereich 
tatig. Die Kontinuitat der dendrochronologischen Arbeit in Mikulčice gewahrleisten inzwischen L. 
Poláček und J. Škojec. Die Dendrochronologie wird hier als Bestandteil der archaologischen und 
palaookologischen Erforschung der stidmahrischen Talauen - des Natur- und Siedlungsraums der 
groBmahrischen Zentren - aufgefaBt. Davon ergibt sich das vorrangige Interesse am weiteren Ausbau 
der Eichenreferenzchronologie, hauptsachlich ftir das Frlihmittelalter und die Urgeschichte. 
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1. Einfiihrung 

Das im Rahmen des "Auenprojekts" im Jahre 1996 in Mikulčice gegrUndete dendrochro
nologische Labor konzentrierte seine Tatigkeit zunachst auf die Bearbeitung archaologischer Hi:ilzer 
aus tschechischem Gebiet und damit verbundenen Aufbau einer Eichenreferenzchronologie flir das 
FrUhmittelalter (DVORSKÁ- POLÁČEK 1998, 1999, DVORSKÁ- HEUBNER- POLÁČEK- WESTPHAL 
1999). 1 In der nachsten Etappe des Projekts lag der Schwerpunkt der dendrochronologischen 
Untersuchungen an den subfossilen Baumsti:immen aus FluBablagerungen bohmischer und mahrischer 
F!Usse (DVORSKÁ 2000a). Vorrangiges Ziel war es eine Eichenreťerenzchronologie zu erstellen. die 
das gesamte Holozan umfaBt. Weiterhin sollten die Jahrringbefunde weitere wichtige Informationen 
Uber die Palaookologie in der Talaue der March liefern. Als das flir dieses Vorhaben am besten 
geeignete Gebiet wurde die Region "Strážnicer Marchgebiet" Strážnické Pomoraví gewahlt, wo noch 
der einzige nicht regulierte Abschnitt des Mittellaufs der March vorhanden ist (DVORSKÁ- POLÁČEK 
- ŠKOJEC - VACHEK 2001). Das zweite dendrochronologische Labor, das im Jahre 1999 durch 

1 AuBenstelle des ArchUologischen Instituts der Akademie der Wissenschaften der Tschech. Rep. Brno in Mikulčice, Projekt 
der Grantagentur der Tschech. Rep. Nr. 404/96/K089: "Siedlungsagglomerationcn groBmUhrischer Machtzentren unter 
Beriicksichtigung der Entwicklung der Talaue". 
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J. Vrbová-Dvorská an der Mendels-Un!versitat flir Land- und Forstwirtschaft in Brno gegrlindet 
wurde, sollte sein Augenmerk insbesondere auf die ókologische Interpretation der dendrochronolo
gischen Daten richten (DVORSKÁ 2002). 

lm Jahre 2001 eróffnete J. Vrbová-Dvorská cin selbstandiges dendrochronologisches, der 
Problematik von subfos.silen Baumstammen gewidmetes Projekt.2 Der erste Schritt dieses Vorhabens 
war die Erstellung einér Datenbank der Fundstellen subfossiler Baumstamme, besonders der Sand
und Schottergruben auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, und die Auswahl geeigneten 
Fundstatten flir weitere Forschungen. Diese Fundstellen sollten dann systematisch untersucht werden, 
und erst nach der Dokumentation der Stammbefunde sollten die Proben entnommen werden. Da es 
sich meistens um Baumstamme in Sekundarlage handelte, wurde die Probenentnahme aus der Sohle 
der Uberfluteten Schottergruben mit Hilfe von Tauchern geplant. Flir den Fall, daB Stamme in ihrer 
ursprlinglichen Lage in den Ufern der Fllisse und Schottergruben gefunden werden, waren geologische 
Untersuchungen der Profile geplant. Mít den gemessenen Jahrringserien sollten Fundortchronologien 
erstellt werden, die dann mit dem sliddeutschen Eichenreferenzen, und eventuell mít den 
Chronologien von M. Kr<tPiec flir Slidpolen verglichen werden. Um vorab einzelne Stamme bereits 
grob zeitlich einordnen zu kónnen, waren auch 14C-Analysen geplant. Datierte Holzproben sollten 
weiteren paHioókologischen Untersuchungen im Institut flir Holzlehre an der Forstwirtschaftlichen 
Fakultat der Mendels-Universitat flir Land- und Forstwirtschaft in Brno, eventuell im Botanischen 
Institut A V ČR in Průhonice unterzogen werden. Das Projekt von J. Vrbová-Dvorská sollte als 
Ausgangspunkt eines langfristigen, systematischen Studiums subfossiler Baumstamme in der 
Tschechischen Republik dienen. Ein weiteres Ziel des Projekts war es, Schritt flir Schritt vor allem 
die Bereiche der Geologie und PaHioókologie, in Zusammenarbeit mit anderen europaischen Labors
besonders der Arbeitsstatten in Hemmenhofen, Stuttgart, Berlín, Wien und Krakau zu vertiefen. 

Aufgrund des tragischen Todes von Jitka Vrbová-Dvorská wurde das Projekt jedoch, noch vor 
dem Ende seines ersten Jahres abgebrochen. Es blieb im Stadium der Vorbereitungsarbeiten stecken, 
- die technische Ausstattung des Labors war bereits komplett vorhanden, notwendige Kontakte mít 
Schottergruben angeknlipft, Bereiche von Fundstlitten mít subfossilen Baumstammen kartiert und 
erste Serien dendrochronologisch untersucht (Abb. 1). Da in der Tschechischen Republik weder cine 
Arbeitstlitte noch ein Forscher gefunden werden konnte, die eine kontinuierliche Fortsetzung des 
Projekts gesichert hatten, wurde das Projekt vorzeitig durch diese Publikation aller zuganglichen 
Ergebnisse der Arbeit von J. Vrbová-Dvorská und ihrer Mitarbeiter abgeschlossen, ungeachtet der 
Tatsache, daf3 es sich hier um teilweise und vorlaufige Ergebnisse handelt. Auf diese Weise soli 
gesichert werden, daB nichts aus der bereits durchgeflihrten Arbeit verloren geht und daB die 
gewonnenen Ergebnisse in der Zukunft als Grundlage eines neuen Projekts dienen kónnen. FUr die 
Erganzung der Dokumentation subfossiler Stamme sind wir den Mitarbeitern von Jitka Vrbová
Dvorská dankbar, besonders den Herren J. Janál und T. Kyncl. Alle entnommenen Proben und die 
Originaldokumentation werden in der Mikulčicer AuBenstelle A V ČR Brno aufbewahrt. 

2. Zum Stand der Erforschung von subfossilen Baumstammen in Tschechien 

lm Zuge des Kiesabbaus kommen in den FluBtalern der Tschechischen Republik in mehr oder 
weniger regelmaBigen Abstanden Stamme postglazialer Auwaldbaume zum Vorschein. 

Die Untersuchungen der nacheiszeitlichen Baumstammablagerungen óffnen uns ein Fenster in 
die Vergangenheit und liefern einen bedeutenden Beitrag zur FluBgeschichte. Die Jahrringbreiten und 
die holzanatomischen Merkmale ermóglichen Interpretationen zu palaoókologischen Fragestellungen 
im Rahmen interdisziplinarer Forschungen. 

2 Das durch dic Grantagentur der Tschech. Rep. gefOrdertes Projekt Nr. 404/0l/P127: "Dendrochronologie subfossiler 
Baumstamme als Voraussetzung der Datierung prlihistorischer Htilzer". 



Jitka Vrbová-Dvorská und die Erforschung von subfossilen Baumstammen aus tschechischen Fltissen 25 

Abb. 1. Karte der Tschechischen Republik mit Bezeichnung der im Text behandelten Fundsttitten von subfossilen 
Baumsttimmen. 

Die Eichen aus Mooren und FluBschottern bildeten die Grundlage, um in Europa seit den 60er 
Jahren Iange Standardchronologien bzw. regionale Jahrringchronologien aufzubauen. Dies erfolgte in 
erster Linie durch B. Becker (Univ. Hohenheim), M.G.L. Baillie (Univ. Belfast), B. Schmidt (Univ. 
Koln) und H. Leuschner (Univ. Gottingen). 

Bernd Becker beschaftigte sich seit 1970 mit den dendrochronologischen Grundlagen zur 
Erforschung der nacheiszeitlichen Landschaftsgeschichte (BECKER 1982). Ihm gelang es, die bisher 
Hingsten Eichenjahrringchronologien zu erstellen.3 Seine Chronologien, die mehrheitlich mit Hilfe aus 
Eichenstammfunden aus FluBablagerungen der Fltisse Main, Donau und Rhein bestehen, bilden die 
Basis ftir die Datierungen prahistorischer Holzfunde in Zentraleuropa. 

Die intensive Kanalisierung bbhmischer und mahrischer Fltisse fand ihren Hohepunkt in den 
70er Jahren des vorigen Jahrhunderts; auch die Sand- und Schottergruben waren damals im Hoch
betrieb. In dieser Zeit waren die Bedingungen fiir das Sammeln und Studium subfossiler Baumstamme 
ideal gewesen. Leider widmete sich damals in der Tschechischen Republik niemand dieser Proble
matik und eine groBe Menge Holzmaterial ging verloren. Heute konnen subfossile Stamme in einigen 
nicht regulierten FluBabschnitten geborgen werden, ihre Anzahl ist jedoch wegen des hohen 
Kanalisierungsgrades tschechischer Fltisse stark beschrtinkt. Eine groBere Menge Material bieten 
ehemalige sowie heute im Betrieb befindliche Sand- und Schottergruben. Weil es sich meistens um 
frei liegende Holzer auf den Ufern oder BOden Uberschwemmter Abbaugruben handelt, ist ihre palao
okologische Aussage begrenzt. FUr den Aufbau einer Standardchronologie sowie ftir die kiinftige 
Beantwortung von Fragen Uber die Entwicklung des Klimas und der Naturbeding4ngen der FluBauen 
sind sie jedoch sehr wertvoll. · 

Die Anfange des dendrochronologischen Studiums subfossiler Baumstamme in der Tschechischen 
Republik sind relativ spaten Datums. Auf die Moglichkeit, die Dendrochronologie ftir klimakundliche 
und fluBgeschichtliche Forschung zu nutzen, machten J. KYNCL und J. DOBRÝ erstmals aufmerksam 
(1993, 1995). lm Zusammenhang mit der Untersuchung von FluBablagerungen der Elbe wurden 
zahlreiche subfossile Eichensttimme, vereinzelt auch Ulmen-, Ahorn- und Kieferstamme gefunden 
(RŮŽIČKOVÁ- ZEMAN 1994; LEUSCHNER- KYNCL 1994 ). Von 16 Eichenproben aus der Elbe, die im 
Labor in Gottingen bearbeitet wurden, konnten 4 Proben mít der Eichenjahrringchronologie 
synchronisiert werden, die aus Jahrringsequenzen der Baumstamme entwickelt wurde, die aus den 
deutschen Fltissen Main, Fulda, Lahn, Rhein, Oker und Werra (ibid.) geborgen worden waren.4 

3 Die Eichenchronologie aus dem Maintal reicht von der Gegenwart bis 8239 v. Chr. zurtick. 
4 Daten 2381 BC, 2357 BC, 4518 BC, 4572 BC. 
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W eitere Proben wurden mít Hilfe von 14C datiert (RůžiČKOVÁ - ZEMAN 1994; ŠILAR - JÍLEK -
MELKOVÁ 1994).5 Die Moglichkeit, die Stamme aus den Elbsedimenten dendrochronologisch zu 
datieren erschien se hr erfolgversprechend (LEUSCHNER - KYNCL 1994 ). 

Eine neue Anregung flir die dendrochronologische Analyse subfossiler Stamme bot die 
Erstellung der tschechischen Eichenstandardchronologie im Mikulčicer Labor gegen Ende der 90er 
Jahre (Periode 538 n. Chr. bis 2000; DVORSKÁ 2002). lm Zusammenhang mit dem Studium der 
okologischen Bedingungen der Talaue als Siedlungsraum groBmahrischer Zentren, wurde besonders 
dem Gebiet von "Strážnické Pomoraví" groBere Aufmerksamkeit gewidmet (siehe den selbstandigen 
Beitrag in di esem Band). Nach alteren Forschungen von Z. PRUDIČ ( 1978) soli sich in di esem Gebiet 
ein Auenwald befunden haben, "der in Folge hydrologischer Veranderungen in der Talaue der March 
am Ende des FrUhmittelalters abstarb." Aus diesem Kontext konnten 74 Stamme verprobt werden 
(DVORSKÁ- POLÁČEK- ŠKOJEC- VACHEK 2001). 

lm Rahmen des Mikulčicer "Auenprojekts" veranlaBte J. Vrbová-Dvorská die Sammlung und 
Bearbeitung weiterer Proben aus mahrischen F1Ussen (z.B. in Hulín in Zusammenarbeit mit J. Janál). 
Gleichzeitig betei1igte sie sich an der Untersuchung des toten Eichenwaldes im ehemaligen Torfmoor 
Mokré louky bei Třebo1'1, der wohl in Folge von Klimaveranderungen, eventuell einiger lokaler 
Faktoren im Verlauf einer kurzen Periode am Anfang der 20er Jahre des 10. Jahrhunderts n. Chr. 
abgestorben war (VRBOVÁ - POKORNÝ 2001). Von 31 entnommenen Proben konnten 22 datiert 
werden, und zwar durch den Vergleich mit der Eichenjahrringkurve ftir das frtihmittelalterliche Prag 
(vgl. DVORSKÁ-BOHÁČOVÁ 1999).6 

Eine neue Forschungsetappe des vorzeitig abgebrochenen Projekts "Dendrochronologie 
subfossiler Baumstamme als Voraussetzung der Datierung prahistorischer Holzer" von J. Vrbová
Dvorská. wurde durch die Aufnahme der Arbeiten im Jahr 2003, in Zusammenarbeit mít dem Dendro
chronologischen Labor des Landesdenkmalamt Baden-Wtirttemberg in Hemmenhofen, eingeleitet. lm 
folgenden konnen die ersten Ergebnisse aus den Untersuchungen des umfangreichen Materials 
prasentiert werden. 

Dank der Bereitstellung von Referenzchronologien, aus den FluBtalern von Main, Donau und 
Rhein durch das Jahrringlabor der Universitat Hohenheim waren fUr dieses Projekt die Datierungs
grundlagen flir die Stammfunde aus prahistorischer Zeit vorhanden. Als weiteres wichtiges Referenz
material sollten die bayrischen Chronologien des dortigen Landesamts flir Denkmalpflege dienen, die 
IUckenlos bis in die Eisenzeit zurtick reichen. 

Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts 221 Stamme aus 12 Fundstellen dendrochronologisch 
bearbeitet. Zum jetzigen Zeitpunkt konnten 42 datiert werden. Trotz der noch relativ geringen 
Datierungsausbeute ist es bereits moglich, wichtige Zeitmarken in der Entwicklung der mahrischen 
FluBauen zu setzen. 

Abb. 2. Mohelnice-Schottergrube. A: Einzelkurven in Synchronlage. B: Synchronisation der drei gemittelten, lokalen Jahr
ringsequenzen mil der bayrischen Eichenchronologie (Kurvenglattung nach BAJLLIE. M. G. L. - PlLCHER, J. R. 1973 ). 

5 Praeboreal - 3 Proben, jlingere Atlantikum 2 Proben, Subboreal 7 Proben, mtere Subatlantikum 4 Proben. 
6 Der Versuch der Synchronisation mit der stiddeutschen Eichenkurve war bisher jedoch erfolglos. 



Jitka Vrbová-Dvorská und die Erforschung von subfossilen Baumstammen aus tschechischen Fliissen 27 

3. Fundstatten in der Talaue der oberen und mittleren March/Morava 

3.1. Mohelnice- Schottergrube 3 ("Třeština"), Bez. Šumperk, Kreis Olomouc 

Bei einem Hochwasser kam es im Jahre 1998 zur Verbindung der tiberfluteten Schottergrube 
am rechten Ufer der March nordostlich von Mohelnice mit dem AbfluBkanal. In dem neu entstande
nen FluBbett, in einer Schicht sandiger Schotter, wurden mehrere subfossile Baumstamme, tiber
wiegend Eichen und Eschen, vereinzelt auch Erlen freigesptilt. Von zehn entnommenen Proben 
wurden si eben dendrochronologisch analysiert (DVORSKÁ 2000b ), flinf dav on wurden mit der 14C
Methode datiert (VÍT-VRBOVÁ-DVORSKÁ, dieser Band).? 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten die drei Jahrringserien "vitmoh 4, 6 und 10" der Eichen 
synchronisiert werden. Die Vergleiche der Einzelserien gestalteten sich wegen der heterogenen, stark 
voneinander abweichenden Jahrringmuster schwierig. Eine Erklarung hierflir ist moglicherweise, daB 
die Baume auf sehr unterschiedlichen BOden wuchsen, bzw. daB bei Flutereignissen Stamme aus 
verschiedenen Standorten liber eine weite Distanz transportiert und am Fundort akkumuliert wurden. 

Die ermittelte 195jahrige Fundortchronologie lieB sich mit den regionalen Referenz
chronologien Stid- und Westdeutschlands zwischen 370 und 564 AD, in Synchronlage bringen (Abb. 
2). Die 14C-Datierungen der drei Proben bestatigen das dendrochronologische Ergebnis (siehe Tab. 1). 

Wie die Korrelationsergebnisse zeigen, sind vor allem Chronologien aus Bayern8 flir Datierup
gen von Stammen aus der Marchaue geeignet (Tab. 2). 

Zwei weitere Stamme aus diesem Fundkontext lieferten 14C-Datierungen in prahistorische Zeit. 
Bisher gelang es jedoch nicht, Deckungslagen dieser Kurven mit den stiddeutschen Referenzen zu finden. 

Die analysierten Stamme gehoren zwei Perioden an- dem Ůbergang des 6. zum 5. Jahrtausends 
v. Chr. (2 Proben)und dem 6.-7. Jahrhundert n. Chr. (3 Proben). Áltere Stamme waren somit gemeinsam mit 
jtingeren deponiert, sie befinden sich also nicht in ursprtinglicher Lage. Es handelt sich wohl um das 
Ergebnis mehrerer Ůberschwemmungsereignisse, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, daB die 
Stamme erst durch Ůberschwemmungen nach dem 7. Jahrhundert n. Ch. in dieses Gebiet transportiert wur
den. Die SchluBfolgerungen entsprechen den Ergebnissen neuer Forschungen, die belegen, daB obere 
Schichten der Schottersandakkumulationen an der March, der unteren Bečva und der Oder noch im mittle
ren Holozan und ortsweise erst im Subrezent abgelagert, bzw. resedimentiert wurden (CZUDEK 1997, 
130 mit Lit., 151). Die Kollektion stellt dank der absoluten Daten einen bedeutenden Quartarbefund 
in der Talaue der March dar (naber siehe den Artikel von J. Vít und J. Vrbová-Dvorská in diesem Band). 

Tab. 1. Mohelnice, Schottergrube. Ůbersicht der entnommenen dendrochronologischen Proben. 

Proben DC-Labor Holzart Anzahl der Wald- Anzahl der Anfangsjahr Endjahr 14C - Datierung 14C - Datierung 
Nr. Nr. Splintringe kante Jahrringe n. Chr. n. Chr. BP cal. 2cr9 

1 vitmoh4 Eiche o - 143 370 512 1330 ± 45 620-780 AD 
2 vitmoh6 Eiche o - 118 447 564 1380 ± 45 560-770 AD 
3 vitmoh8 Eiche o - 72 - - 6170, 6210±50 5310-4950 BC 
4 vitmoh3 Es che o - 99 - -
5 vitmohlO Eiche o - 181 370 550 1580 ±45 390-600 AD 
6 vitmoh9 Eiche ll - 109 - - 6170 ±50 5280-4950 BC 
7 vitmoh2 Esche o - 79 - -
8 vitmoh l Esche o - ca. 35 - -
9 vitmoh 5 Erle o - ca. 60 - -
10 vitmoh 7 Eiche o - ca. 45 - -

7 Radiokarbonlabor des Instituts fiir Physik der Schlesischen technischen Universitat in Gliwice. 
8 Nach miindlicher Auskunft von F. Herzig (Landesamt fůr Denkmalpflege, Bayern) reicht die bayrische Standard
chronologie zum jetzigen Zeitpunkt bis zum Beginn der Hallstattzeit zuriick. 
9 Siimtlich Kalibrationen nach STUIVER et aJ. 1986. 
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3.2. Horka nad Moravou- "Sluňákov", Bez. Olomouc, Kreis Olomouc (Abb. 3-4) 

Das Areal des neu errichteten Zentrums ftir okologische Erziehung "Sluňákov" als Bestandteil 
des Naturschutzgebiets "Litovel-Marchgebiet" Litovelské Pomoraví liegt am Rande der Talaue der 
March auf dem rechten FluBufer, in dichter Nachbarschaft zum Nordzipfels des bebauten Gemeinde
teils. Beim Abteufen eines neuen Teichs wurde aus den sandigen Sedimenten, die mit Auelehmen 
tiberdeckt waren, aus einer Tiefe von ca. 2 m ein subfossiler Eichenbaum mit Wurzelansatzen geborgen 
(Lange ca. 5 m, Durchrnesser ca. 110 cm, Abb. 3, 4). lm Juli 2002, kurz nach der Bergung des Starnms, 
wurde davon die Probe Nr. 1679 mit 141 Jahrringen entnommen (Messung d 2545-2546). Die 14C
Datierung der Probe gibt das Alter mit 2145 ± 111 BP an.l2 Die Jahrringfolge lieB sich bisher mit 
keiner Referenzchronologie zur Deckung bringen. 

3.3. Troubky- Schottergrube, Bez. Přerov, Kreis Olomouc (Abb. 5-7) 

Die Schottergrube liegt in der Talaue der March am ZusammenfluB mit der Bečva, 2 km 
stidwestlich des Zentrums von Troubky (Abb. 5). Aus subfossilen Stammen, die 2001 in Sekundarlage 
auf dem Ufer der Schottergrube festgestellt worden waren, wurde nur eine Probe entnommen. Die 
restlichen Stiimme befanden sich in schlechtem Zustand, daher wurden sie nicht weiter untersucht 
(Abb. 6, 7). In der Schottergrube wird kontinuierlich weiter abgebaut, deshalb sind weitere Funde 
subfossiler Stamme zu erwarten (VRBOVÁ-DVORSKÁ - JANÁL 2002c; VRBOVÁ-DVORSKÁ - JANÁL
ŠKOJEC, 2002b ). 

Die gewonnene Probe Nr. 1586 stammt aus einer Eiche mit 56 Jahrringen (Messung d 2443-
2446, Durchmesser des Stamms 27 cm). Diese schnellwtichsige, jahrringarme Eiche konnte bisher 
dendrochronologisch nicht datiert werden. 

o 5km 

Abb. 5. Lage der Schottergrube in Troubky. 

12 Labor des Lehrstuhls fiir Hydrogeologie an der Naturwissenschaftlichen Fakultat der Karlsuniversitat Prag. 
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3.5. Hulín - Schottergrube, Bez. Kroměříž, Kreis Zlín (Abb. 8, 11-17) 

Die Schottergrube liegt auf dem linken Ufer der Marchaue, 2,5 km sildwestlich des Zentrums 
von Hulín (Abb. 8). lm Jahre 2000 entnahm J. Janál anlaBlich eines neuen abbaubedingten Boden
abtrages 13 Proben subfossiler Stamme, die ilberwiegend in ursprilnglicher Lage dokumentiert wurden. 
Die meisten Holzer stammten aus einer Tiefe von ca. 2,5 m, aus fluviatilen Sanden, die auf der Basis 
sandiger Schotter abgelagert und mit Auelehmen ilberdeckt waren. Aus diesem Kontext wurden zehn 
Eichenproben (Nr. 1337 -1349) dendrochronologisch analysiert. 

Durch den in der Schottergrube fortgesetzten Abbau freigelegt wurden im Juni 2001 in 
Sekundarlage, d.h. frei an den Randem der Abbaugrube liegend, dokumentiert (Abb. ll). Daraus 
wurden 14 Eichenproben genommen (Nr. 1461-1471; doppelt 1656-1669). Ein Stamm wies 
Bearbeitungsspuren auf (Konstruktionselement einer Brilcke?; Abb. 12). lm Nordwestteil der 
freigelegten Flache, unter dem Wasserspiegel, wurde eine Kumulation von Baumstammen beobachtet, 
die aus den ursprilnglichen Sedimenten der fluviatilen Sande herausragten (Abb. 13). 

Tab. 3. Hulín, Schottcrgrube. Úbersicht der entnommenen dendrochronologischen Proben. 

Proben DC-Labor Nr. Holzart Wald- Anzahl der Anfangsjahr Endjahr 14C-Datie- 14C-Datie- Durchmesser 
Nr. kante Jahrringe v. Chr. v. Chr. rung BP rung cal. 2cr in cm 

1/00 d 1950-1951 Eiche 48 28 
2/00 d 1952 Eiche 20 ll 
3/00 d 1953 Eiche 42 22 
4/00 d 1954-1955 Eiche 78 14 
5/00 d 1956-1957 Eiche 54 14 
6/00 d 1958 Eiche wk? 47 14 
7/00 d 1959-1960 Eiche 47 
8/00 d 1961 Eiche 17 16 
9/00 d 1962 Eiche 16 15 
10/00 d 1963 Eiche wk 50 26 
11/00 nicht gemessen Eiche 18 
12/00 nicht gemessen Eiche 16 
13/00 nicht gemessen Eiche 19 
la/Ol d 2289-2290 Eiche 218 -1567 -1350 Uber 50 
lb/Ol d 2291-2292 Eiche 218 -1569 -1352 Uber 50 
2/01 d 2293-2295 Eiche 205 -1584 -1380 37 
3/01 d 2296-2298 Eiche 120 -1652 -1533 Uber 33 
4/01 d 2299-2303 Eiche 80 30 
5/01 d 2304-2305 Eiche 201 -1590 -1390 40 
6/01 d 2306-2307 Eiche 213 40 
7/01 d 2308-2309 Eiche 260 -1790 -1531 Uber 67 
8/01 d 2310-2311 Eiche 153 -1721 -1569 
9/01 d 2312-2313 Eiche 134 -1652 -1519 
10/01 d 2314-2315 Eiche 113 -1648 -1536 
ll/Ol d 2316-2317 Eiche 164 -1710 -1547 66 
12/01 d 2318-2319 Eiche 144 
13/01 d 2320-2321 Eiche 163 -1788 -1626 Uber 44 
14/01 d 2282-2288 Eiche 392 -1668 -1277 3856 ± 147 2900-1850 BC IlO 

lm Jahre 2001 wurde aus dem See ein weiterer subfossiler Eichenstamm von ca. 15 m Lange 
und ca. 110 cm Durchmesser geborgen, der im Wurzelilbergang abgebrochen war (Abb. 15-17). Seine 
naheren Fundumstande sind nicht bekannt (VRBOVÁ-DVORSKÁ- JANÁL 2002a; VRBOVÁ-DVORSKÁ
JANÁL- ŠKOJEC 2002b). 

lnsgesamt konnten 25 Eichen analysiert werden. Die zehn Stamme aus der ersten Beprobung 
hatten relativ geringe Durchmesser und nur wenig Jahrringe. Diese sehr kurzen Jahrringfolgen sind 
filr die Untersuchungen, deren Schwerpunkt beim Aufbau einer Referenzchronologie liegt, kaum 
geeignet und wurden deshalb nicht weiter berilcksichtigt. Hingegen konnten die beachtlich langen 
Jahrringfolgen der im darauf folgenden Jahr beprobten Stiimme fast alle synchronisiert werden. Eine 
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Abb. 14. Hulín, Schottergrube. Die Jahrringsequenzen im Blockdiagramm. A: Dendrochronologische Baumnummer. 
B: Anfangsjahr der Jahrringfolge. C: Endjahr der Jahrringfolge. 

Ausnahme bildeten lediglich drei dieser 15 Stamme, deren Jahrringmuster sich von den restlichen 
Holzern unterschied. Sie wurden deshalb der erstellten Fundortchronologie nicht zugeordnet. Gewisse 
Áhnlichkeiten der Jahrringkurven lassen aber vermuten, daB sie dennooh zeitgleich mit den anderen 
Baumen wuchsen. Sehr individuelles Wuchsverhalten, bedingt durch biotische und abiotische 
Einfltisse, wie beispielsweise Insektenbefall oder starke Grundwasserspiegelschwankungen, kann zu 
einem kaum vergleichbaren, stark durch den Standart gepragten Jahrringmuster ftihren. 

Die Fundortchronologie von Hulín ist sornit durch 12 Stamme belegt und reprasentiert die 
jahrlichen Zuwachse von 514 Jahren. Bei den Korrelationen der Mittelkurve mit den stiddeutschen 
Referenzen zeigte sich, daB die durch statistische Rechnungen errnittelten Ergebnisse zwischen 1790 
und 1277 v. Chr. besonders gut sind (siehe Tab. 4). Diese dendrochronologische Altersbeslimmung 
steht jedoch im Widerspruch zu einer 14C-Datierung der Probe Nr. 2282-88, die eine Datierung um 
3856 ± 147 BP (2900-1850 cal. BC 2cr) lieferte. 13 Aus diesem Grund sollten beide Datierungen unter 
Vorbehalt betrachtet werden. 

Sowohl ftir das ausgehende Endneolithikum als auch ftir die Bronzezeit bestehen die stiddeutschen 
Referenzchronologien fast ausschlieBlich aus subfossilen Auwaldeichen, da es in diesen Zeitraumen 
relativ wenige Holzer aus archaologischen Fundstellen gibt. ErfahrungsgemaB sind dendrochronolo
gische Referenzen, die mit archaologischen oder bauhistorischen Probenserien erstellt werden jedoch 
ftir Datierungen besser geeignet. Durch die gute Wasserversorgung und die nahrstoffreichen Boden, 
finden die Baume der Auen zumeist sehr gute Wachstumsbedingungen vor. Die spezifische witterungs
klimatische Pragung ist deshalb durch die standortbedingten positiven Wachstumsfaktoren im Jahrring
muster der Baume teilweise tiberlagert. Dieser Umstand wird durch einen eher ausgeglichenen 
Kurvenverlauf mit geringer Variabilitat der Jahrringbreiten deutlich. Hingegen reprasentieren die ftir 
Bauholzer genutzten Baume sehr unterschiedliche Standortverhaltnisse. Mit diesem Material erstellte 
Chronologien beinhalten mehr sensitive, durch Witterung gepragte Jahrringfolgen. 

Da es sich bei der Mittelkurve von Hulín um eine ausgesprochen Iange, Uber 500jahrige 
Chronologie handelt, ist trotz mangelnder Referenzen eine Zufallsposition eher unwahrscheinlich. 
Dagegen spricht auch, daB sich diese Synchronlage auf allen Referenzen mehr oder weniger gut 
abzeichnet (Tab. 4). Weitere 14C-Datierungen konnten in Zukunftjedoch Klarheit bringen. 

Tab. 4. Korrclationsergebnisse der Fundortchronologie aus Hulín mit Referenzen aus subfossilen Auwaldstlimmen der 
sUddeutschen FIUsse (BECKER 1982). AbkUrzungen: siehe Tab. 2 

Refernzchronologien Ůberlappung GL% WJ% t-TH t-TB 
SUddeutschland (B. Becker, Univ. Hohenheim) 513 62 69,3 6,6 5,5 
Donau (B. Becker, Univ. Hohenheim) 513 58,7 63 6,3 5,5 
Rhein (B. Beckcr, Univ. Hohenheim) 513 58,3 63,5 3,8 4,4 

13 Labor des Lehrstuhls fůr Hydrogeologie an der Naturwissenschaftlichen Fakultat der KarlsuniversiUit Prag. 
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3.6. Strážnice und Petrov - Flu6 March ("Strážnicer Marchgebiet"), Bez. Hodonín, Kreis 
Siidmahren 

lm Rahmen der Untersuchungen subfossiler Baumstamme im Naturschutzgebiet "Strážnicer 
Marchgebiet" Strážnické Pomoraví, dem einzigen nicht regulierten Abschnitt des Mittellaufs der 
March, konnten in den Jahren 1999 und 2000 von 74, meistens stratifizierten Stammen (DVORSKÁ
POLÁČEK - ŠKOJEC - V ACHEK 2001; siehe auch den Beitrag in diesem Band) Proben entnommen 
werden. In dem untersuchten FluBabschnitt konnten umfangreiche, bis zu einigen hundert Meter 
lange, durch Erosion freigelegte Abschnitte des FluBbetts geologisch detailliert dokumentiert werden. 
(VACHEK 1999). Baumstamme wurden an 14 SteHen vorgefunden, die teilweise mít den schon frliher 
durch Z. PRUDIČ (1978) festgeste11ten Fundstellen identisch sind. 

Die subfossilen Stamme befanden sich in einer Tiefe von 5,5-4,0 m, meistens in den an 
organischem Material reichen Sedimenten (Faulschlamm) auf der Basis der oft sandigen Tone oder in 
Schichten der fluviatilen Sande, seltener an der Oberflache fluviatiler sandiger Schotter. Der Durch
messer der dokumentierten Baumstamme bewegte sich zwischen 15 und 85 cm, das biologische Alter 
der Baume war hochstens 170 Jahre. Die Baume hatten zumeist weder Rinde noch Splint, das Kernholz 
war jedoch noch sehr gut erhalten. 

Von 74 entnommenen Eichenproben wurden 70 gemessen. Davon lieBen sich 22 Jahrringserien 
synchronisieren, und ermoglichten den Aufbau einer 339jahrigen Lokalchronologie. Flir diese Mittelkurve 
konnte in den Zeitraum von 1320-1658 AD mit den Referenzchronologien von Tschechien, Bayern und 
Stiddeutschland eine Deckungslage gefunden werden. Somit war eine zweifelsfreie, dendrochronologische 
Datierung von 22 Stammen moglich (Tab. 5). Alle flinf mit 14C datierten Proben gehoren dem jlingeren 
Subatlantik und dem Subrezent an.t4 Bisher ist jedoch unklar, warum die Datierungsergebnisse der 
14C-Analyse in zwei Fiillen erheblich von den dendrochronologisch ermittelten Datierungen abweichen. 

Dank der neuen Resultate muB das Bild der "Strážnicer Aue" in der Auffassung von Z. PRUDIČ 
(1978) korrigiert werden. Es wird deutlich, daB die Stamme nicht zeitgleich abstarben. Die These, 
ihrer ausschlieBlich autochtonen Herkunft sowie die angenommene Verknlipfung mit dem lokalen 
Auenwald der 2. Halfte des 1. Jahrtausends, der im 12.-13. Jahrhundert als Folge der Veranderung der 
Bodenbedingungen und des Wasserregimes (nicht als Folge der Seitenerosion) abstarb, ist nicht mehr 
haltbar (naheres, siehe Artikel in diesem Band). 

5km 

Abb. 18. Lage des verťolgten FluBiaufabschnittes der March bei Hodonín. 

14 Radiokarbonlabor des Instituts fi.ir Physik der Schlesischen technischen Universitat in Gliwice. 
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Tab. 5. Strážnicer Marchgebiet. Úbersicht der in den Jahren 1999-2000 entnommenen Proben fiir die dendrochronologischen 
Untersuchungen. 

Proben DC-Labor Anzahl der Wald- Anzahl der Anfangsjahr Endjahr 14C - Datierung 14C- Dat.cal. AD 
Nr. Nr. Splintringe kante Jahrringe n. Chr. n. Chr. BP prob. 95,4% 

2/la 890 o --- 112 1475 1586 
2/lb 891 o --- 85 1502 1586 540 +50 I 300-1450 
2/lc 892A o --- 72 - - 674 + 123 1030-1460 
2/ld 892B o --- 53 - -
2/le 893 o --- 69 - -

2/lf 894 o --- 77 - -

2/l<' 895 o --- 74 - -

2/li 897 ? WK? 37 - -
2/lj 1242 o --- 36 - -

2/2a 901 o --- 35 1522 1556 
2/2b 902 o --- 37 - -

2/3 903 o --- 108 1453 1560 
2/4 911 o --- 47 - -

2/5 912 o --- 77 - - 430 ± 30 1420-1620 
217 1240 o --- 149 1448 1596 

3/10 906 o --- 136 1523 1658 
3/11 907 o --- 76 - -

3112 898 o --- 91 - -
3/13 899 o --- 143 - -

3/14 900 o --- 36 - -

3/2 908 o --- 83 1412 1494 
3/3 909 o --- 95 - -
3/4 910 o --- 93 1374 1466 
3/R 904 ? WK 170 1347 1516 
3/9 905 ') WK? I 14 1384 1497 
711 917 o --- 91 - -

7/2 918 1 --- 102 - -

7/3 919 I --- 34 - -

7/4 920 o --- 45 - -

7/5 921 o --- 51 - -
7/6 922 o --- 67 - -

7/8 1246 o --- 91 - -
7/9 1241 o WK 55 - -
8/l 876 o --- 61 - -
8/2 877 o --- 69 1514 1582 
R/3 R78 o --- 43 - -

8/4 879 3 --- 76 - -
9/1 SRO ? WK? 77 1540 1616 
10/l 923 o --- 112 - -

10/2 924 o --- 66 1488 1553 
10/4 1245 o --- 137 - -

ll/I 888 ? WK? 47 - -
11/2 889 o --- 79 - -
12/2 869 o --- 47 - -
12/3a 865 o --- 46 - -

12/3b 866 o --- 100 - - 1000 + 40 970-1160 
12/4 R70 I --- 77 - -

12/6 868 ll --- 136 - -
1217 871 o --- 110 1451 1560 
12/8 872 o --- 72 1477 1548 
12/9 873 o --- 40 - -

13/1 874 o --- 120 - -
13/2 875 o --- 116 - -

13/3 R81 ? WK? 54 - -
13/4 R82 18 WK? 106 - -
13/5a 884 o --- 67 1335 1401 1100 ± 30 880-1020 
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13/5b 883A o --- 108 1321 1428 
13/5c 883B o --- 114 1320 1433 
13/6 885 o --- 53 - -
13/7 886 o --- 68 - -

13/8 887 o --- 58 - -

14/1 926 o --- 121 - -
14/2 927 o --- 107 1418 1524 
14/3 928 o --- 146 1414 1559 
15/1 925 o --- 87 - - 210 ±40 1630-1960 
16/1 913 o --- 164 - -
16/2 914 o --- 93 - -
16/3 915 o --- 92 - -
16/4a 916A o --- 75 1490 1564 
16/4b 916B o --- 93 1475 1567 

3.7. Hodonín- Flu8 March, Bez. Hodonín, Kreis Siidmahren (Abb. 18-21) 

lm Abschnitt der March zwischen Rohatec und Hodonín wurde im Herbst 1999 infolge der 
Reparatur des Wehrs in Hodonín der Wasserspiegel stark gesenkt. lm Zuge diese BaumaBnahmen 
kamen zahlreiche subfossile Stamme zum Vorschein. Alle Stamme waren sekundar umgelagert, und 
befanden sich auf dem Grund des Flusses (Abb. 19, 20). Insgesamt konnten 18 Eichenstamme und ein 
Buchenstamm (DC Nr. 1070) beprobt werden (Tab. 6). Leider gelang es zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht die Jahrringserien zu synchronisieren bzw. gute Korrelationsergebnisse mit den Referenz
chronologien zu ermitteln. 

Unter dem Ostufer wurde ein Fragment eines Einbaums (Abb. 21) geborgen. Trotz dem 
schlechten Erhaltungsstand wurde er dendrochronologisch mit Hilfe der tschechischen Eichen
referenzchronologie in den Beginn des 13. Jahrhundert n. Chr. datiert. 

Tab. 6. Hodonín, FluB March. Liste der dendrochronologischen Proben. 

Proben DCNr. Anzahl der Wald- Anzahl der Anfangsjahr Endjahr Durchmesser 
Nr. Splintringe kante Jahrringe n. Chr. n. Chr. (cm) 
1 1062 o --- 81 - - 18 
2 1063 o --- 93 - - 10 
3 1064 o --- 64 - - 15,5 
4 1065 o --- 122 - - 12 
5 1066 o --- 100 - - 12 
6 1067 o --- 69 - - 24 
7 1068 o --- 30 - - 8 
8 1069 o --- 59 - - 10 
9 1070 o --- 86 - - 23 
10 1071 o --- 52 - - 10 
ll 1072 o --- 72 - -
12 1073 o --- 65 - - 9 
13 1074 o --- 28 - - 9 
14 1075 o --- 60 - - 22 
15 1076 o --- 27 - - 13 
16 1077 o --- 106 - - 33 
17 1078 o --- 76 - - 22 
18 1079 o --- 34 - - 20 
19 1081 o --- 61 - - 8 
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Tab. 7. Mikulčice, ehemalige FluBarme um die Burg. Liste der dendrochronologischen Proben. 

Proben DCNr. Anzahl der Wald- Anzahl der Anfangsjahr Endjahr Durchmcsser (cm) 
Nr. Splintringe kante Jahrringe n. Chr. n. Chr. 
1 0208-0209 - WK? 117 - - ca. 57 
2 0210-0211 - WK? 166 - - ca. 60 
3 0212-0213 - WK? 134 - - Uber 38 
4 0214-0215 - WK 169 - - ca. 53 
5 0206-0207 - WK? 122 - - ca.40 

3.9. Břeclav - "Pohansko", Bez. Břeclav, Kreis Siidmahren 

In dem Nebenarm der March, der die sog. nordostliche Vorburg des Burgwalls von Pohansko 
umgibt, wurde in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhundert beim Vertiefen des FluBbetts ein 
subfossiler Stamm von ca. 35 cm Durchmesser entdeckt. Er befand sich in Sandsedimenten. die mit 
Auelehmen iiberdeckt waren. Der Stamm wurde an Ort und Stelle belassen, erst im Februar 2001 
konnte eine Probe entnommen werden. Es handelte sich um eine relativ schnellgewachsene, 62jahrige 
Eiche, bei der Kernholz, Splint und Waldkante noch erhalten war. Bisher konnte der Stamm noch 
nicht datiert werden. 

4. Fundstiitten in der Talaue der Bečva 

4.1. Hustopeče nad Bečvou- Schottergrube, Bez. Přerov, Kreis Olomouc (Abb. 24-26) 

Die Schottergrube liegt am rechten Ufer in der Talaue der Bečva, 1,5 km siidlich von 
Hustopeče n. Bečvou (Abb. 24). Subfossile Baumstamme befanden sich in Sekundarlage entlang dem 
Zugangsweg von der StraBe Hustopeče-Kelč. lm Juli 2001 wurden dort ll Eichenproben entnommen 
(Abb. 25). 

Weitere Stamme lagen auf einem Haufen in einer Schlucht in der Nordostecke des 
Abbauraums. Da das Kernholz bereits stark abgebaut war, wurde auf eine Probenentnahme verzichtet 
(Abb. 26). Die Schottergrube ist noch im Betrieb, so daB weitere Funde subfossiler Baumstamme zu 
erwarten sind (VRBOVÁ-DVORSKÁ- JANÁL 2002b; VRBOVÁ-DVORSKÁ- JANÁL- ŠKOJEC 2002b). 
Zum jetzigen Zeitpunkt wurden nur die Jahrringbreiten dokumentiert, weitere dendrochronologische 
Analysen stehen noch aus. 

Abb. 24. Lage der Schottergrube in Hustopeče nad Bečvou. 
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S. Fundstatten in der Talaue der mittleren Elbe 

5.1. Lysá n. Labem- Sandgrube, Bez. Nymburk, Kreis Mittelbohmen (Abb. 27-29) 

Die bisher genutzte Sandgrube liegt auf dem rechten Elbufer, ostlich der StraBe Lysá - Starý 
Vestec, ca. 2,5 km SSO des Zentrums von Lysá n. Labem (Abb. 27). lm Areal der Sandgrube wurden 
in Sekundarlage mehrere Eichenstamme festgestellt, aus welchen 5 Proben flir dendrochronologische 
Analysen entnommen wurden (Abb. 28-29). In der Sandgrube wird weiter abgebaut, so daB mit 
weiteren Funden von subfossilen Stammen zu rechnen i st (VRBOVÁ-DVORSKÁ - KYNCL 2002b ). 
Datierungsergebnisse der dendrochronologisch analysierten Holzer liegen bisher noch nicht vor. 

Tab. 9. Lysú n. L.. S:mdgrube. Liste der dendrochronologischen Proben. 

Probcn DC Nr. Anzahl der Wald- Anzahl der Anfangsjahr Endjahr Durchmesser 
Nr. Splintringe kante Jahrringe n. Chr. n. Chr. (cm) 

I 1570 - --- 75 - - 40 
2 1575 - --- 141 - - 86 
3 1576 - --- 162 - - 72 
4 1577 - WK 92 - - 44 
5 1578 - WK? 77 - - -

5.2. Lázně Touše1'í- Sandgrube, Bez. Praha-Ost, Kreis Mittelbohmen (Abb. 30-32) 

Die ehemalige Sandgrube liegt auf dem linken Elbufer zwischen Čelákovice und Lázně Toušeň 
(Abb. 30). Subfossile Stamme, die wahrend des Betriebs der Sandgrube und der anschlieBenden 
Rekultivierung zum Vorschein kamen, wurden damals auf einer Deponie im SUdostteil des Areals 
gelagert (Abb. 31-32). Aus diesem Komplex konnten insgesamt 87 Proben entnommen werden. Eine 
Probe wurde als Bauteil einer "Brlicke" bezeichnet. Gegenwartig ist die Fundstelle rekultiviert und in 
ein Fischfangareal umgewandelt, so daB kein weiteres Vorkommen von Subfossilstammen zu 
erwarten i st (VRBOVÁ-DVORSKÁ- KYNCL 2002a). Aus diesem relativ groBen Fundkomplex konnten 
die Jahrringbreiten von 73 Proben vermessen werden. Die Synchronisation der Jahrringfolgen und 
Korrelationen mit Referenzchronologien haben bisher noch zu keinem Ergebnis geflihrt. 

Tab. 10. Lázně Toušel'l. ehemalige Sandgrube. Liste der dendrochronologischen Proben. 

Proben DCNr. Anzahl der Wald- Anzahl der Anfangsjahr Endjahr Durchmesser 
Nr. Splintringe kante JahtTinge n. Chr. n. Chr. (cm) 

15a 1472 - --- 156 - - Uber 43 
IOa 1473 - --- 153 - - 60 
13a 1774 - --- 107 - - 42 

Brlicke a 1475 - --- IlO - - 76 
7a 1476 - --- 171 - - 60 
!Ia 1477 - --- 133 - - 48 
4a 1478 - --- !53 - - 58 
6a 1479 - --- 160 - - 40 
Ia 1480 - --- 129 - - 46 
8a 1481 - --- 103 - - 50 
9a 1482 - --- 88 - - 66 
3a 1483 - --- 106 - - 40 
20a 1484 - --- 141 - - 30 
38a 1485 - --- 131 - - 38 
3la 1486 - --- 63 - - 42 
27a 1487 - --- 146 - - 60 
26a 1488 - --- 67 - - 34 
22a 1489 - --- 73 - - 44 
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30a 1490 - --- 163 - - 41 
19a 1491 - --- 127 - - 46 
39a 1492 - WK? 138 - - 65 
23a 1493 - --- 89 - - 43 
24a 1494 - --- 126 - - Uber 46 
18a 1495 - --- 81 - - 46 
17a 1496 - --- 124 - - 54 
47a 1497 - --- 109 - - 66 
40a 1498 - --- 147 - - Uber 50 
42a 1499 - --- 129 - - 48 
43a 1500 - --- 153 - - 54 
44a 1501 - --- 133 - - 64 
45a 1502 - --- 134 - - 57 
41a 1503 - --- 143 - - 52 
35a 1504 - --- 97 - - 51 

1 1603 - --- 133 - - 42 
2 1604 - --- 80 - - 36 
3 1605 - --- 113 - - 60 
4 1606 - --- 168 - - 46 
s 1607 - --- 180 - - Uber 46 
6 1608 - --- ISO - - 40 
7 1609 - --- 149 - - 70 
8 1610 - --- 35 - - Uber 22 
9 1611 - --- 98 - - 62 
JO 1612 - --- !59 - - 70 
ll 1613 - --- !54 - - 42 
12 1614 - --- 132 - - 32 
13 1615 - --- 122 - - 36 
14 1616 - --- 151 - - 23 
15 1617 - --- 166 - - 50 
16 1618 - --- 131 - - 68 
17 1619 - --- 102 - - 48 
18 1620 - --- 105 - - 44 
19 1621 - --- 137 - - 60 
20 1622 - --- 188 - - 37 
21 1623 - --- 187 - - 35 
22 1624 - --- 80 - - 44 
23 1625 - --- 91 - - 44 
24 1626 - --- 113 - - 46 
25 1627 - --- 178 - - 33 
26 1628 - --- 70 - - 36 
27 1629 - --- nicht gernesscn - -
28 1630 - --- 80 - - Uber 38 
29 1631 - --- 73 - - 30 
30 1632 - --- nicht gernessen - - Uber 36 
31 1633 - --- nicht gerncsscn - - 48 
32 1634 - --- 78 - - 43 
33 1635 - --- 98 - - 20 
34 1636 - --- I Sl - - Uber 32 
35 1637 - --- nicht gernessen - - 47 
36 1638 - --- 68 - - Uber 30 
37 1639 - --- 73 - - 40 
38 1640 - --- nicht gernessen - - Uber 45 
39 1641 - --- nicht gernessen - - 33 
40 1642 - --- nicht gernessen - - Uber 48 
41 1643 - --- nicht gcmessen - - 56 
42 1644 - --- nicht gemessen - - Uber 46 
43 1645 - --- nicht gcmcsscn - - 63 
44 1646 - --- nicht gcmesscn - - 20 
45 1647 - --- nicht gcrnesscn - - 65 
46 1648 - --- 160 - - 51 
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47 1649 - --- nicht gemessen - - 76 
Brlickc 1650 - --- nichtg_emessen - - 76 

48 1580 - --- 57 - - 41 
49 1581 - --- 37 - - 25 
50 1582 - --- 82 - - 29 
51 1583 - --- 135 - - 60 
52 1584 - --- 103 - - 30 
53 1585 - --- !Ol - - 34 

6. SchluB 

Von den oben angefiihrten 12 Fundstellen konnten 221 subfossile SUimmc beprobt und dendro
chronologisch untersucht werden. Vier Fundstellen (Mohelnice, Hulín, Strážnicer Marchgcbiet, 
Břeclav-Pohansko) lieferten stratifizierte und in ihrer Fundlage gut dokumentierte Stamme. Aus den 
weiteren Fundstellen wurden meist nur Proben von sich nicht mehr "in situ" befindenden Stammen 
aus Sand- oder Schottergruben, oder freiliegend auf dem Flul3grund, entnommen. 

Die Baumstamme aus Mohelnice stammen aus Schichten mit fluviatilen sandigen Schottern, die 
Funde aus Hulín aus fluviatilen Sanden. lm Flul3abschnitt der March bei "Strážnické Pomoraví" weist 
nur eine einzige Fundstelle Stammakkumulationen im oberen Bereich der sandigen Schotter auť, 
ansonsten beťinden sie sich in Sedimenten, die reich an organischem Material (Faulschlamm) sind 
und auf der Basis von sandigen Tonen liegen. Lediglich ein Stamm aus Břeclav-Pohansko war in 
fluviatilen Sanden eingebettet waren. Die Datierungsergebnisse aus Mohelnice und Strážnicer March
gebiet (Fundstelle 2) belegen die Resedimentation sandhaltiger Schotter noch im jUngeren Subatlanti
kum und im Subrezent. 

Von den dokumentierten subfossilen Baumstammen stehen insgesamt dreizehn 14C-Daten zur 
VerfUgung: 6 aus Mohelnice, 1 aus Horka n. Moravou, 1 aus Hulín und 5 aus Strážnické Pomoraví. 
Zum Unterschied von einigen Daten aus Mohelnice sowie zwei weiteren Daten aus Horka und Hulín, 
die noch in das Epiatlantikum bis Subboreal fallen, alle ťUnf Datierungen aus Strážnické Pomoraví 
weisen auf Stammablagerungen im jUngeren Subatlantikum und Subrezent hin. Das entspricht in den 
groben ZUgen den bisherigen Untersuchungen Uber die Entwicklung der tschechischen Flui3Uiler, 
deren Ergebnisse auf umfangreichen Veranderungen der Flu13dynamik seit dem Neolithikum. verstarkt 
seit der jUngerer Bronzezeit und im grol3ten U mfang seit Ende des Friihmittelalters hinweisen 
(OPRAVIL 1983). 

Die dendrochronologischen Untersuchungen beschrankten sich bis zum jetzigen Zeitpunkt in 
erster Linie auf eine erste Sichtung des Probenmaterials und den Jahrringmessungen. Einer naheren 
Betrachtung wurden nur die Stamme aus den Fundstellen Mohelnice, Hulín und Strážnicer March
gebiet unterzogen, da fUr diese Fundkomplexe bereits 14C-Datierungen vorliegen und umfangreiche, 
begleitende sedimentologische Untersuchungen durchgefUhrt wurden. Es zeigte sich, dal3 ein 
betrachtlicher Teil der Stamme datiert werden konnte, und die Ergebnisse wertvolle Information Uber 
die Entwicklung der Talauen lieferten. 

Dem Ziel des Projektes, die tschechischen Referenzchronologien, mít Hilťe der subfossilen 
Stamme, bis in die prahistorische Zeit zu erweitern, konnte ein Schritt naber gekommen werden. Mit 
den Proben aus Hulín gelang es erstmals Jahrringchronologien zu erstellen, die 514 Jahre (zwischen 
1790 und 1277 v. Chr.) der Bronzezeit abdecken. Die Stamme aus Mohelnice ermoglichten es, die 
bereits mit archaologischen Holzfunden erstellten Referenzen um fast 200 Jahre (zwischen 370 und 
564 n. Chr.) bis in die Spatantike zu verlangern. 

Dennoch befindet sich die tschechische Dendrochronologie subfossiler Stamme noch immer in 
ihren Anfangen; der weitere Fortschritt ist von der intensiven Sammlung aller zuganglichen Proben 
abhangig. Es sollte auch bedacht werden, dal3 die sUddeutsche Eichenstandardchronologie systema
tisch im Verlauf der letzten 30 Jahre in mehreren Labors erarbeitet wurde; es wurden Tausende 
Holzer zusammengebracht, deren Datierung Hunderte Radiocarbonuntersuchungen vorangegangen 
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waren. Trotz der gegenwartigen bescheidenen Datierungsmoglichkeiten ist es sicher, daB der Name 
von Jitka Vrbová-Dvorská immer mit den Anfangen der dendrochronologisch orientierten Analyse 
subfossiler Baumstamme in Tschechien verbunden bleiben wird. 
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1. Beschreibung des Befundes 

Die Fundstelle befindet sich am Nordrand einer iiberfluteten Schottergrube nordóstlich der 
Stadt Mohelnice (Lager Mohelnice 3 -Třeština, Abbauraum I). Es handelt sich um ein neues FluBbett 
von 80 m Uinge mít angrenzendem Teil einer iiberfluteten Schottergrube. Dieses FluBbett entstand 
beim Hochwasser an der March im Jahre 1998 und verkniipfte díe Schottergrube mit dem AbfluB
kanal (Abb. 1, 2). 

Die Nordostseite des neuen FluBbetts íst als eíne fast 3 m hohe Wand ausgebildet, die bis zu 
den Friihlingsmonaten 2001 ein giinstiges Sedimentationsprofil darstellte, aus welchem an mehreren 
SteHen BaumsHimme herausragten. Weitere Stamme befínden sich am Ufer der Schottergrube. Aus 
einigen geeígneten Stammen wurden Proben flir die dendrochronologische und radiometrische Analyse 
entnommen. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 1. Entfernung von dem urspriinglichen AbfluBkanal 62 m. Profil 
(Abb. 3a): Auf der Basís kommt míttelkórníger sandiger Schotter mít halb- bis vollkommen gerundeten 
Geróllen bis 10 cm Durchmesser vor. Aus díesem Sediment, aus einer Tíefe von ca. 45 cm liber dem 
Wasserspiegel wurde eíne Eschenprobe entnommen, die jedoch wegen der geríngen Zahl von Jahrrin
gen nícht weiter bearbeitet wurde. lm Hangenden der Schicht trítt Feínsand haufig mit Holzfragmenten 
auf, hoher dann Sandschotter und darliber Feinsand, der nach oben allmahlích in nicht geschichteten 
Lehm iibergeht, in welchen ganz vereinzelt diinne Sandschichten zum Vorschein kommen. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 2. Entfernung von dem urspriinglichen AbfluBkanal 78,5 m. 
Profil (Abb. 3b): An der Basís kommt grobkorniger Sand mít Schichten míttelkorniger Schotter vor. 
Es handelt sich um halb- bis vollkommen abgerundete Gerólle bis 10 cm Durchmesser. Aus dieser 
Schicht, aus eíner Tíefe von ca. 30 cm liber dem Wasserspiegel wurde eine Probe aus dem zerbrochenen 
Eschenstamm von ca. 25 cm Durchmesser entnommen. lm Hangenden der sandigem Schotter beťindet 
sich Feinsand mit Holzfragmenten, weíter eine Schicht grob- bís mittelkornigen Sands und dariiber 

1 Oas im Rahmen des Projektes "Dynamik der Sedimentierung im FluB March wtihrend den Úberschwemmungen" 
durchgeftihrte Untersuchungen von subfossilen Holzern aus Mohelnice wurden durch das Umweltministerium ČR 
finanziell untersti.itzt. 

2 Česká geologická služby, Leitnerova 22, CZ 658 69 Brno. 
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eine Schicht von Feinsand mit rezenten Wurzelstocken von Schachtelhalm Equisetum sp., die nach 
oben allmahlich in ungeschichteten Lehm mit vereinzelten dlinnen Sandschichten libergeht. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 3. Entfernung von dem ursprlinglichen AbfluBkanal 77,5 m. Ein 
frei liegender Eschenstamm von 70 cm Durchmesser, der die Mlindung des Kanals in die Schotter
grube abdammt. Die ursprlingliche stratigraphische Lage ist unklar. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 4. Entfernung von dem ursprlinglichen AbfluBkanal 83,5 m. 
Eichenstamm von ca. 30 cm Durchmesser aus der oberen Halfte der Schotterablagerungen. Das Profil 
mit erhaltener Hohe von ca. 2 m ist verwittert, im Oberteil erodiert. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh S. Entfernung von dem ursprlinglichen AbfluBkanal 86,5 m. Ein 
frei liegender Erlenstamm mit kleiner Zahl von Jahrringen. Die Probe wurde nicht weiter bearbeitet. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 6. Entfernung von dem ursprlinglichen AbfluBkanal69 m. Profil 
(Abb. 3c, 4): An der Basis tritt mittelkorniger sandiger Schotter mit halb- bis vollkommen abgerun
deten Gerollen bis 10 cm Durchmesser und mit Linsen grobkorniger Sande auf. Aus dieser Schicht, 
aus der Tiefe 40 cm liber dem Wasserspiegel wurde eine Probe aus dem Eichenstamm von ca. 30 cm 
Durchmesser entnommen. Da sich auf dieser Stelle ein alteres verflilltes FluBbett befindet, liegt direkt 
auf dem Schotter pulverartiger Sand. In dieser Lage gibt es ein weiteres FluBbett, auf dessen Basis 
Schichten feiner. Schotter und mittel- bis grobkorniger Sande vorkommen. In ihrem Hangenden ist 
grauer Feinsand zu beobachten, der haufig mit Baumwurzeln durchwachsen ist. Diese Lage geht nach 
oben diesmal relativ scharf in ungeschichtetes Lehmpulver mit vereinzelten dlinnen Sandschichten 
liber. Die scharfe Grenze fallt durch das plOtzliche Verschwinden der Wurzeln auf. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 7. Nordseite der Schottergrube. Der Eichenstamm stammt aus 
dem oberen Teil der Schotterakkumulation. Die hangenden Schichten sind fast vollkommen erodiert. 
Aufgrund der geringen Anzahl von Jahrringen wurde er weiter nicht bearbeitet. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 8. Ostseite der Schottergrube. Der Eichenstamm von 30 cm 
Durchmesser stammt aus dem oberen Teil der Schotterakkumulation. Die hangenden Schichten sind 
fast vollkommen erodie1t. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 9. Ostseite der Schottergrube. Der Eichenstamm von 40 cm 
Durchmesser stammt aus dem oberen Teil der Schotterakkumulation. Die hangenden Schichten sind 
fast vollkommen erodiert. 

Baumstamm (Probe) Vitmoh 10. Westseite der Schottergrube. Der Eichenstamm von fast 70 cm 
Durchmesser stammt aus der Grenze der Schotterakkumulation und des feinkornigen Hangenden. 

2. Dendrochronologische Analyse 

Von dem geborgenen Ensemble von acht Eichen, drei Eschen und einer Erle wurden flir die 
dendrochronologische Analyse sieben Proben verwendet: 

Probe-Nr. Holzart Zahl der Jahrringe Anmerkung 
Vitmoh I Fraxinus sp. ca. 35 nicht gemessen 
Vitmoh 2 Fraxinus sp. 79 (+1) 
Vitmoh 3 Fraxinus sp. 99 (+1) 
Vitmoh 4 Quercus sp. 143 (+1) J4c 

Vitmoh 5 Alnus sp. ca. 60 nicht gemessen 
Vitmoh 6 Quercus sp. 118 (+2) J4c 

Vitmoh 7 Quercus sp. ca.45 nicht gemessen 
Vitmoh 8 Quercus sp. 72 (+3) I4c 

Vitmoh 9 Quercus sp. 109 (+I) I4c 

Vitmoh 10 Quercus sp. 181 (+1) J4c 



Dendrochronologische und radiometrische Bearbeitung subfossiler Baumstamme aus Mohelnice 55 

a) vitmoh2; Fraxinus sp. b) vitmoh 3; Fraxinus SJl. 

----- ---~ 

...... - - .--< -,._ oo a. 2 ,:::: 

Pořndí lťtokruhu Pořadí k!tokruhu 

c) vitmoh 4; Quercus sp. d) vitmoh 6; Quercus SJl. 

I 8 l 
_., '7 +-··-----------------------·---·-
5 ! 
g 6t-- ------~---~--~----

~ 71--·--· -----------~------------
• I 5 61-----------------~---------------------

l o;-+-·--~------~--------------~ 

~ 4 '-o 
:;; 3--~--

:t 2 I 

,i.i_i 1 

Pořadí lctokl·ubu Pořndí lctok1·uhu 

c) vitmoh 8; Quercus sp. t) vitmoh 9; Quercus sp. 

8 I 

I ~ t= =-==----==--=~==~-===-=-=--== 
~ 4 -~-~-------
.9 
"' 3 t 2 +-~M-Jr---rl-' 

,v; 1 

Pořndí letokruhu Pol-ndí k>tokl-uhu 

g) vitmoh to; Quercus sp. 

~ 7 
5 ! 6 ~------·----------~-------- ---~ 

. l:~--
>~~:····- -nuun -----~~ 

O -hwnmrmmrnorrnmrrrrfTiTrM~I·I··'·'''' 111 ,,,mmmnrmnrmr.nrmm111=• ~· =~m~ 

Pol-;.1dí Mokruhu 

Abb. 5. Mohelnice, Schottergrube 3 ("Třeština"). Dendrochronologischc Kurven der gcmessenen Jahrringbrcitcn. 

FUr die Datierung der gemessenen Jahrringfolgen subfossiler Baumstamme aus Mohelnice 
kónnen Tschechische Referenzchronologien nicht verwendet werden, denn sie reichen nicht so weit in 
die Vergangenheit zurlick. FUr unsere Proben, die nach der Radiokarbondatierung alter als das 6. 
Jahrhundert n. Chr. sind, kommen als Datierungsgrundlage nur SUddeutsche Eichenreferenzchronologien 
in Frage, die bis in das 9. Jahrtausend v.Chr. zurlickreichen. Ftir die frlihgeschichtliche Zeit waren 
auch teilweise noch polnische Referenzen von M. Kréjpiec geeignet. 

Die Vergleiche der gemessenen J ahrringserien mit allen zur Verfligung stehenden Referenzen, 
einschlieBlich der SUddeutschen (Eschenserien mlissen mít denen von Eichen verglichen werden, da 
es flir sie noch keine Referenzchronologien gibt) zeigten bisher ftir keine untersuchte Probc ein 



56 JANVÍT-JITKA VRBOVÁ-DVORSKÁ 

eindeutiges Datierungsergebnis.3 Die Kurven wurden ebenfalls rnit jenen der bisher bekannten 
subfossilen Baumstamme aus der March (heute liber 80 Proben) verglichen, was leider auch ohne 
Erfolg blieb (siehe diesbeziiglichen Beitrag in diesem Band). 

Es gelang jedoch, trotz relativ maBiger Ůbereinstimmungen, flinf Jahrringkurven der sieben 
analysierten Holzer zu synchronisieren und sornit relativ zu datieren (Abb. 5). Dabei handelt es sich 
um ein vorlaufiges Ergebnis, das noch einer genaueren Prlifung unterzogen werden sollte. 

3. Radiometrische Datierung 

Von sechs ausgewahlten Proben aus Eichenstammen (Quercus sp.) wurden je ca. 10 Jahrringe 
separiert (Abb. 6) und eine 14C-Analyse im polnischen Gliwice durchgeflihrt (Laboratorium C-14 
Instytutu Fizyki Politechniki Slaskiej w Gliwicach). Die Datierungsergebnisse sind der folgenden 
Tabelle zu entnehmen: 

Probe-Nr. Messen-Nr. datierte Jahrringe Zahl der Jahrringe 14C - Datierung 

Vitmoh 4 Gds-254 37-46 143 (+1) 1330 ± 45 

Vitmoh 6 Gds-256 56-65 118 (+2) 1380 ± 45 

Vitmoh Sa Gds-252 8-13 72 (+3) 6170 ±50 

Vitmoh Sb Gds-253 45-55 72 (+3) 6210 ±50 

Vitmoh 9 Gds-255 50-59 109 (+1) 6170 ±50 

Vitmoh lO Gds-257 89-98 181 (+1) 1580 ± 45 

4. Interpretation der Ergebnisse 

Da bei einem Teil der Baumstamme radiometrischer Datierung durchgeflihrt wurden, gelangten 
alle Angaben in ein neues Licht und die Fundstelle von Mohelnice kann nun als eine der wertvollsten 
Quartarfundstatten in der Tschechischen Republik betrachtet werden. Die neuen Erkenntnisse bilden 
einen wertvollen Beitrag flir das Studium klimatischer Veranderungen, welche neben der menschli
chen Aktivitat der Hauptfaktor flir die Entstehung von Ůberschwemmungen sind. 

lm Rahmen des Studiums der Auesedimente der Marchaue wurde bei Mohelnice eine 
ůberschwemmung aus der Zeit um 6200 B.P. in Form der Anhaufung einer groBeren Menge von 
Baumstammen nachgewiesen (von flinf datierten Stammen sind zwei aus dieser Zeit). Dieses Ereignis 
wurde ganz unabhangig auch bei der Erforschung holozanen Kalksteins (Travertins) in Sv. Jan pod 
Skalou im Bohmischen Karst dokumentiert, wo ein deutlicher Zuwachs von klastischem Material aus 
jener Periode konstatiert wurde (ŽÁK et al. 2001). Die vorgefundenen Stamme liegen hóchstwahr
scheinlich nicht mehr an der Stelle wo sie ursprlinglich in den FluBsedimenten eingelagert wurden, 
sondern sind gemeinsam rnit weiteren wahrend einer spateren Ůberschwemmung, wahrscheinlich im 
7. Jahrhundert n. Chr. redeponiert worden. Der Charakter dieser Sedimentation war im Vergleich rnit 
dem der jlingeren Periode, wo vor allem Auelehme deponiert wurden, noch ganz anders: es Uberwogen 
Verlagerungen vor allem sandig-schotterigen Materials. Alle Stamme befanden sich im obersten Teil 
dieser fluviatilen sandigen Schotter, also fast in den Auelehmen liegend, die sicherlich ein Produkt 
der menschlicher Aktivitaten des Frlih- und Hochrnittelalters darstellen. Eine direkte Ursache der 
Veranderung der Sedimentation konnte bisher nicht erkannt werden, trotzdem ist sie sehr deutlich. Sie 

3 Redaktionsanmerkung: Dank dem Vergleich mit weiteren, J. Vrbová-Dvorská nicht zur Verfiigung stehenden Referenz
chronologien ist es W. Tegel gelungen einige Proben aus Mohelnice-Třeština dendrochronologisch zu datieren (s. den 
Beitrag von POLÁČEK- ŠKOJEC- TEGEL in di esem Band). 
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a) 

vitmoh6 

vitmoh4 1380±45 B.P. 

1330± 45 B.P. 

vitmoh 10 

vitmoh 9 

6170± 50 B.P. 

d) 

6210±50 B.P. 

Abb. 6. Mohelnice, Schottergrube 3 ("Třeština"). Die zur 14C Datierung genutzten Proben von subfossilen Baumstlimmen. 

kommt durch eine Schicht organischen Materials - Laubwerk und Kleinholz - auf der Basis der 
Auelehme zum Ausdruck. Eine entsprechende Schicht, die ein Ergebnis einer groBen Úberschwem
mung darstellt, wurde nicht nur an weiteren Stellen in der Marchaue, sondern auch an der Svratka, 
z.B. im Raum stidlich von Brno dokumentiert (RYBNÍČEK- DICKSON- RYBNÍČKOV Á 1998)4 

4 Nach der radiometrischen Datierung wurde diese Schicht um das Jahr 1100 n. Chr. deponiert. 
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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 





62 JITKA VRBOVÁ-DVORSKÁ- MICHAL VACHEK- LUMÍR POLÁČEK- WILLY TEGEL-JAROSLAV ŠKOJEC 

(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 



72 JITKA VRBOVÁ-DVORSKÁ- MICHAL V ACHEK- LUMÍR POLÁČEK- WILLY TEGEL- JAROSLAV ŠKOJEC 

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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Abb. 5. Fundstatte 2. Geologisches Proťil mit Lage der Baumstammc 2/la 
bis 2/lj und des Klotzes 2/6. Legende: I - Auelehme, 2 - subťossile 
Bodcn (Initialstadium), 3 - fluviatile Sande, 4 - Tone, 5 - sandige 
Tone, 6 - tonige Sande, 7 - sandige Schotter, 8 - organischc Sedimente 
(Faulschlamm), 9 - subfossile Baumstamme, 10 - sonstige Pflanzenreste, 
ll - Molluskenschalen. 

o 

2/2 

2/3 

I I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I 

I 1_..;.-!' I I I I I 
~.,....1 I I I I 1,,_.1-j 

I I I I I )-'Í I I 

I I I_...L;:::VI I I I I 
-tí ~I 1 I I I 1_.... 
J.....r'l I I I I_J-1" I 

I I -

··~·· . . . . 
•••• o. 

T. 5,3 m ""t;~~~ 

Abb. 6. Fundstatte 2. Geologisches Profil 
mit Lage der Baumstamme 2/2 und 
2/3. 

2/7 

I I I I I I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I 1 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 I 
0,5 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 ! 

2 

•o•O•OoO•OoCJ•O·O·O• 

O•o•O•o•OoO•O·o•O•O 

•O•O•••o'o•o•O•Q.O• 
OoOoO• •• OoQ• O•o)•O•O 

Abb. 7. Fundstatte 2. Geologisches Profil mit 
Lage des Baumstammes 2/7. 
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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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Abb. 12. Fundstatte 7. Geologisches Proftl mit 
Lage der Baumstamme 711 bis 7/5 und der 
entnommenen Fautschlamm-Probe 7/7. 

Abb. 13. Fundstatte 7. Geotogisches 
Profit mit Lage des Baum
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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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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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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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? 
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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 



9 
Z5Z 

I 
IDJlJ11 

2tU I 

110 

lfU 

150 

Die geologische Situation im Bereich des groBmlihrischen Zentrums von Staré Město - Uherské Hradiště 103 

9' 
VJV 

litl 

------------------------------------------~ 150 

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). 
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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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1. Einfiihrung 

In den Jahren 2000 und 2001 eďolgte die siedlungsarchaologische Erforschung des Gebietes am 
ZusammenfluB von March und Thaya, deren Ziel die Ůberprlifung der Besiedlung auf erhohten 
Sanddlinen in der Talaue war. Diese geologischen Gebilde, die im spaten Pleistozan und im frlihen 
Holozan von der Sandschotterbasis der Talaue ausgeweht worden sind, stellen den potentiellen 
Standort der holozanen Besiedlung der Talaue dar. Die auBerordentliche Konzentration von Dlinen im 
Mlindungsbereich, der Stand ihrer geologischen Kartierung sowie die Nahe der groBmahrischen 
Burgwalle Břeclav-Pohansko ·und Mikulčice-Valy bieten optimale Bedingungen ftir die Klarung 
siedlungsarchaologischer Fragen der historischen Landschaft der Talaue sowie des wirtschaftlichen 
Hinterlands groBmahrischer Zentren. Daher wurde diese Region als eines der Referenzgebiete des 
"Auenprojekts" in Mikulčice gewahlt. 

Das Untersuchungsgebiet wird vom zwei Mikroregionen gebildet: den Bereichen des eigentli
chen Zusammenflusses von March und Thaya (weiter "ZusammenfluB") und der Marchaue zwischen 
dem "ZusammenfluB" und dem Burgwall von Mikulčice. Das Gebiet liegt im Stidostteil der 
Tschechischen Republik, an der Grenze zu Osterreich und der Slowakei (Abb. 1). 

Der "ZusammenfluB" stellt ungefahr ein Dreieck dar, das im Westen durch die Thaya und im 
Osten durch die March, im Norden dann durch den nattirlichen Rand der Talaue abgegrenzt ist. Weder 
der anliegende osterreichische Teil der Talaue auf dem Westufer der Thaya noch der slowakische Teil 
des Tals ostlich der March wurden in diese Arbeit einbezogen. Das untersuchte Gebiet des 
"Zusammenflusses" wurde stromaufwarts der beiden Fltisse ktinstlich eingeschrankt, im Nordwesten 
im Raum von Břeclav, im Nordosten durch eine imaginare Verbindungslinie zwischen Lanžhot und 
dem slowakischen Kúty. Das Interessengebiet ist in Richtung N-S durch das FltiBchen Kyjovka geteilt, 
das parallel zur March flieBt und gegentiber dem osterreichischen Rabensburg in die Thaya mlindet. 
Das Forschungsareal liegt auf dem Kataster der Gemeinden Břeclav und Lanžhot. 

Die zweite beobachtete Mikroregion, die Talaue der March zwischen dem "ZusammenfluB" und 
dem Burgwall von Mikulčice, ist die Auenlandschaft entlang der March auf ihrem westlichen, 
tschechischen Ufer, ungefahr zwischen Lanžhot und Mikulčice. Es handelt sich um die Katastralgebiete 
von Kostice, Tvrdonice, Týnec, Moravská Nová Ves und Mikulčice. Der entsprechende slowakische 
Teil der Talaue am Ostufer der March wird in dieser Phase der Untersuchung nicht berticksichtigt. 
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Abb. 1. Das Interessengebiet des "Talaueprojektes" am ZusammenfluB von March und Thaya. 

Von den am "ZusammenfluB" liegenden archaologischen Fundstellen wurden nur zwei durch 
ordentliche Grabungen erforscht, namlich das frlihslawische Graberfeld im Wald Trnava ("Tmavá") 
auf dem Kataster von Břeclav und der groBmahrische Burgwall Pohansko bei Břeclav. Auf dem 
erstgenannten flihrte J. Poulík 1947 Rettungsgrabungen durch (Gr. 80, bzw. 149; POULÍK 1948-1950, 
33-36; DOSTÁL 1985, 109-113), der letztere wird seit 1959 planma.Big durch das Institut flir Archaologie 
und Museologie der Philosophischen Fakultat der Masaryk-Universitat Brno untersucht (DOSTÁL 
1988; VIGNATIOVÁ 1996; MACHÁČEK 2001a, 2005; KLANICOVÁ in diesem Band). Die festgestellten 
Fundstatten und Funde aus dem Bereich des Zusammenflusses sind in der archaologischen Topographie 
der Katastralgebiete Břeclav und Lanžhot angefi.íhrt (KLANICOV Á 2000; dies. in diesem Band). Die 
urzeitliche Besiedlung im Raum des frlihmittelalterlichen Burgwalls Pohansko bei Břeclav wertete 
schon B. DOSTÁL aus (1968; 1975, 118-120), die frlihmittelalterliche Besiedlung des groBeren Gebiets 
an der unteren Thaya und im angrenzenden Teil des Marchtales wurde schon mehrmals erortert 
(MĚŘÍNSKÝ 1980; MĚŘÍNSKÝ- UNGER 1980, KORDIOVSKÝ- UNGER 1987; KLANICOVÁ 2001). Auf 
die Bedeutung der Sanddi.ínen am ZusammenfluB aus dem Gesichtspunkt der urzeitlichen und 
frlihmittelalterlichen Besiedlung machten in der letzten Zeit P. HAVLÍČEK und J. PEŠKA aufmerksam 
(1992). Mit der Besiedlung solcher Di.ínen auf der slowakischen Seite des Flusses befaBten sich 
besonders J. JANŠÁK (1931) und L. KRASKOVSKÁ (1961). 

In der zweiten verfolgten Mikroregion, in der Talaue der March, wurde bisher nur eine Fund
statte ordentlich archaologisch untersucht, namlich der Burgwall Valy bei Mikulčice. Die vorgeschicht
liche Besiedlung des Fundortes ist komplex ausgewertet (POLÁČEK 1997b), wahrend die frlihmittel
alterliche sowie jlingere Besiedlung sich aus mehreren Ůbersichtsarbeiten ableiten laBt (z.B. POULÍK 
1975; KLANICA 1985, 1987, 1995; POLÁČEK 1996). Flir alle Katastralgebiete der untersuchten 
Mikroregion wurde in den letzten Jahren die archaologische Topographie erarbeitet (ŠKOJEC 1997; 
KLANICOV Á 2000). 

Bei der quartar-geologischen Kartierung des bearbeiteten Gebiets untersuchte P. Havlíček 

85 geologische Dokumentationspunkte (Gr. 1-61, 81-106). Mit Hilfe kleiner Aushlibe und Hand
bohrungen wurde die geologische Situation auf jenen SteHen dokumentiert, die vorher mít Hilfe 
alterer geologischer und geomorphologischer Karten als potentielle Sanddi.ínen ausgewahlt worden 
waren (Abb. 3, 5). Bestandteil des Forschungsvorhabens war auch die Erarbeitung der quartar
geologischen Karte des Burgwalls Břeclav-Pohansko (Gr. 81-99; Abb. 2). 
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In den durch die geologische Untersuchung als Sanddlinen festgestellten Lagen wurden 
anschlieBend archaologische Untersuchungen durchgeflihrt. Mit Hilfe von Mikrosuchschnitten von ca. 
30 x 30 cm Ausdehnung, die tiberwiegend entlang der Dtinenachse in regelmaBigen Abstanden von 
meist 10-15 m angelegt wurden, wurden die Stratigraphie verfolgt und die eventuelle Anwesenheit 
archaologischer Funde festgestellt. Auf diese Weise konnte bei den meisten Dlinen ihr Umfang prazi
siert und das Vorkommen holozaner Besiedlung tiberprlift werden. Die Nummerierung archaologisch 
untersuchter Dlinen (Gr. 62-80, 107-151) knlipfte an die Nummernreihe ftir die Bezeichnung geolo
gischer Dokumentationspunkte von P. Havlíček an. Der Buchstabe hinter der Nummer der archaologisch 
untersuchten Dlinen bezeichnet den Suchschnitt auf der jeweiligen Dtine, z.B. Gr. 74b. Zwei Lagen, 
Dline Gr. 80 und die lehmige AnhOhe Gr. 151 wurden Jediglich durch Terrainbegehungen untersucht. 
lm Fall der Siedlungskomplexe von Břeclav-Pohansko und Mikulčice-Valy wurde auf die 
archaologische Untersuchung verzichtet, denn die Besiedlung beider Fundstatten ist dank langjahrigen 
Grabungen und zahlreichen archaologischen Publikationen gentigend bekannt. Weder Dtinen noch 
Suchschnitte wurden geodatisch vermessen, es wurde nur eine Terrainskizze verfertigt, die Bestandteil 
der Beschreibung jeder Dline im folgenden Text sein wird. Hohenangaben wurden topographischen 
Karten entnommen. An der Untersuchung beteiligten sich Archaologiestudenten im Rahmen der 
interdisziplinaren Gelandepraktika, die durch das Archaologische Institut A V ČR Brno als Bestandteil 
des "Auenprojekts" in Mikulčice organisiert wurden. Die Feldarbeiten hat J. Škojec geleitet. 

Flir einige Dlinen haben sich Lokalnamen eingebtirgert. Da diese Bezeichnungen in kartographi
schen Unterlagen meistens nicht einheitlich sind und bei zahlreichen Dlinen fehlen, ftihren wir im 
Text nur die allgemein verwendeten Namen der bekanntesten Dlinen an. Als Grundnachweis dient uns 
die nummerische Bezeichnung der Diine als Dokumentationspunkt archaologischer Eďorschung, d.h. 
Gr. 62 usw. 
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Abb. 2. Břeclav, "Pohansko". Quartargeologische Situation im Bereich der fri.ihmittelalterlichen Burganlage mit Bezeichnung 
der geologischen Dokumentationspunkte. Legende: A - Flugsand, B - Auelehm, C - sandig-schotterige Ablagerun
gen, D- Altarme, Altwasser und sonstige Wasserflachen, E- Umfassungswall der Burganlage. 
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Abb. 3. Der ZusammenfluB von March und Thaya mit Bezeichnung der gcologischcn Dokumentationspunktc. 
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Abb. 4. Der ZusammenfluB von March und Thaya mit Bezeichnung der archi.iologisch untersuchten Sanddi.inen und weiteren 
Anhi.ihen in der Talaue. 
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2. Beschreibung der Untersuchungen 2000-2001 

Abkiirzungen und Symbole 
VG Vorgeschichte 
Lt Latenezeit 
FMI FrUhmittclaltcr 1 - Frlihslawcnzeit (530-680) 
FM2 Friihmittelalter 2- Altburgwallzeit (680-800) 
FM3 FrUhmittelalter 3 - Mittelburgwallzeit (800-950) 
FM4 FrUhmittelalter 4- Jungburgwallzeit (950-1250) 
HM Hochmittelaltcr- (1250-1420) 
SM SpHtmittclalter- ( 1420-1500) 
NZ Neuzeit- (nach 1500) 
undat. undatiert 

2.1. Zusammenflu6 von March und Thaya 

Gr. 62 

Gr. 62- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav (Abb. 8:1-3) 
Topographie: Ovale, in N-S-Richtung orientierte Sanddiine rnit einer Flache von 1 100m2 und einer 

ÚberhOhung liber dem Umgebungsgelande von ca. 1 m. lhre Grenzen sind nur annahernd bestimmt. 
Ober die Diine verlauft ein unbefestigter Weg, der sie auf Ost- und Westteil gliedert. Der Ostteil 
bewaldet, der Westteil nur teilweise bewaldet, teilweise mit einem Apfelbaumgarten bedeckt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 10.7.2000 6 Mikrosuchschnitte (a-f) in 
Abstanden von 1 O m angelegt: 
a/ 0-22 cm: dunkle sandige Erde (I Scherbe FM3, I Scherbe FM l-FM3); 22-33 cm: braune sandige Erde; unter 33 cm: 

sauberer Flugsand 
bl 0-J O cm: dunkle Humuserde; 10-28 cm: dunkle sandige Erde (5 Scherben VG, 2 Scherben FM2 bis FM3, I Scherbc 

SM bis NZ, 5 Scherben undat., Holzkohle); 30-40 cm: dunkle vermischte Erde mit hcllcn Sandtlecken; untcr 40 cm: 
sauberer Flugsand 

cl 0-10 cm: Holzkohle; 10-20 cm: gelber Sand; 20-30 cm: in der Ecke feine gelb-braune tonige Schicht; 30-60 cm: 
dunkle sandige Erde (3 Scherben VG, 12 Scherben HM bis NZ, 2 Stlick Lehmbewurt); 60-70cm: vermischter Sand; 
unter 70 cm: sauberer Flugsand 

dl 0-60 cm: dunkle sandigc Erde (5 Scherben VG, 3 Schcrben FM2 bis FM3, 1 Scherbe SM bis NZ, 7 Scherben undat., 
7 StUck Lehmbewurt); 60-70 cm: vermischter Sand; unter 70 cm: saubercr Flugsand 

el 0-25 cm: dunkle sandige Erde mit Holzkohle (5 Scherben VG. 1 Scherbe FM2 bis FM3, 5 Scherben undat., Holz
kohle); 25-40 cm: dunklc sandige Erde ohne Holzkohle; 40-50 cm: vermischter Sand; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
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fl 0-10 cm: dunkle sandige Erde (6 Scherben VG; 1 Scherbe FM); 10-18 cm: heller Sand (2 Scherben SM bis NZ); 18-
60 cm: dunkle sandige Erde mit Holzkohle; unter 60 cm: heller Sand. 

Bewertung: Kleine Sanddline mit Belegen einer nicht naher bestimmten vorgeschichtlichen und alt
oder mittelburgwallzeitlicher Besiedlung. Spuren der Anwesenheit des Menschen im Spat
mittelalter oder in der Neuzeit. 

Literatur: -

o 100m 

Gr. 63 

Gr. 63- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav (Abb. 8: 5-7) 
Topographie: Ovale, in NW-SO-Richtung orientierte, bewaldete Dline mít einer Flache von ca. 

2 000 m2 und einer Ďberhohung liber dem Umgebungsgelande von ca. 1 m. Ihre Grenzen nur 
annahernd bestimmt. An der hochsten Stelle Gruben nach Sandabbau(?). 

Untersuchung: Bei archaologischer Untersuchung 10.7.2000 6 Mikrosuchschnitte (a-t) in Abstanden von 
10 bis 15m angelegt: 
a/ 0-30 cm: grauer Sand (2 Scherben VG); sauberer Flugsand nicht erreicht 
bl 0-30 cm: grauer Sand (2 Scherben VG, 1 Scherbe HM, 1 Scherbe undat.); sauberer Flugsand nicht erreicht 
cl 0-35 dm: grauer Sand; unter 35 cm: heller Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
dl 0-35 cm: (6 Scherben VG, 2 Scherben SM bis NZ, 1 Ho1zkohle); unter 35 cm: sauberer Flugsand 
el 10-30 cm: vermischter Sand (1 Scherbe SM bis NZ, Wetzstein mit Durchlochung); 30-40 grauer Sand; sauberer 

Flugsand nicht erreicht 
fl Auelehm 

Weitere Funde wurden im Ufer des Altwassers (3 Schcrben SM bis NZ) und in den Gruben an der hochsten Stelle der 
Diinc geborgen (3 Scherben HM bis NZ). 

Bewertung: Kleine Sanddline mit Belegen einer nicht naher bestimmten vorgeschichtlichen 
Besiedlung. Spuren der Anwesenheit des Menschen in der Zeitspanne Hochmittelalter- Neuzeit. 

Literatur: -

Gr. 64- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Ausgepragte, in NW-SO-Richtung verlaufende Dline, die eine Flache von ca. 22 200m2 

einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 2 m liberragt. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
Ein kleiner Teil der Dline bewaldet, Slidrand durch eine Baumschule eingenommen, sonst grasige 
Oberflache. 

Untersuchungen: Geologische Handbohrung Gr. 106. Bei der archaologischen Untersuchung 
11.7.2000 24 Mikrosuchschnitte (a-x) in Abstanden von 25m angelegt: 



116 

m 
.I 

• k 

·i 
j• 

ch· 

LUMÍR POLÁČEK-JAROSLAV ŠKOJEC- PAVEL HAVLÍČEK 

h~· \\ f· 
e· 
ď 

c· 
b' 

a_.:.~ .. \ 

Gr. 64 

aJ 10-20 cm: braune sandige Erde (1 Scherbe VG, 4 Sti.ick Lehmbewurf); 20-60 cm: veďarbter Sand; unter 60 cm: 
sauberer Flugsand 

b/ 0-75 cm: Auelehm; 75-100 cm: vermischter Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
cl 0-30 cm: verfarbter Sand (3 graphithaltige Scherben VG); 30-60 cm: verfarbter Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-60 cm: verfarbter Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-40 cm: dunkle sandige Erde (I Scherbe NZ); unter 40 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-55 cm: dunkle sandige Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-50 cm: dunkle sandige Erdc (I Scherbe undat., Lehmbewurf); unter 50 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-50 cm: dunkle sandige Erde; 50-70 cm: sattschwarze sandige Objektverfiillung? (2 Scherben VG, 1 Scherbe FM2 

bis FM3, 1 graphithaltige Scherbe FM4 oder LT, I Stiick Lehmbewurf mit Rutenabdruck, 4 Holzkohle); saubercr 
Flugsand nicht erreicht 

chl 0-45 cm: dunkle sandige Erde (2 Scherben undat.); untcr 45 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-65 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe VG, 1 Schcrbe FM3); unter 65 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-50 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe FM2 bis FM3); unter 50 cm: sauberer Flugsand 
kl 0-40 cm: braune sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
ll 0-80 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe undat.); unter 80 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-95 cm: vermischter Sand (3 Scherben undat.); unter 95 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-40 cm: dunkle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
ol 0-40 cm: dunkle sandige Erde ( 1 Scherbe VG); unter 45 cm: sauberer Flugsand 
p/ 0-40 cm: braune sandige Erde: unter 40 cm: sauberer Flugsand 
rl 0-35 cm: dunkle sandig-lehmige Erde (2 Scherben FM3 bis FM4); 35-55 cm: dunklc sandige Erde; unter 55 cm: 

sauberer Flugsand 
s/ 0-30 cm: dunkle sandig-lehmige Erde (3 Scherben FM2 bis FM3); 30-40 cm: dunkle sandige Erde; unter 45 cm: 

sauberer Flugsand 
tl 0-45 cm: dunkle sandig-lehmige Erde (1 Scherbe VG. 5 Stiick Lehmbewurf); 45-55 cm: vcrmischter Sand; unter 

55 cm: sauberer Flugsand 
ul 0-50 cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
v/ 0-50 cm: dunkle sandige Erde (4 Scherben VG, 1 Scherbe undat., 7 Holzkohle, I Vogelknochen); unter 50 cm: 

sauberer Flugsand; 
zl 0-25 cm: schwarze Holzkohleschicht; 25-50 cm: vermischter Sand (I Scherbe VG); unter 50 cm: sauberer Flugsand 
x/ 0-40 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe VG, viel Holzkohle); 40-50 cm: verrnischter Sand; unter 50 cm: sauberer 

Flugsand 

Bewertung: Sehr lange, mittelgroBe Sanddi.ine mit Belegen einer nicht naher bestimmten vorgeschicht

lichen (auBer anderem latenezeitlichen?) sowie alt- oder mittelburgwallzeitlicher Besiedlung. 

Literatur: KLANICOVÁ, dieser Band, Nr. 1, "Dlouhý hrúd". 
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n 

o 200m 

Gr. 65 

Gr. 65- Katastralgebiete Břeclav, Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Ausgedehnte, in NW -SO-Richtung orientierte Sanddi..ine mit einer FHiche von ca. 

32 200 m2 und einer Uberhóhung liber dem UmgebungsgeHínde von ca. 2 m. Ihre Grenzen nur 
annahernd bestimmt. Die Flache aus groBem Teil bewaldet, an der W-Seite durch einen Waldweg 
begrenzt, an der N- und 0-Seite durch AsphaltstraBe ges~1umt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 12.7.2000 16 Mikrosuchschnitte (a-o) in 
Abstanden von 10 bis 15m angelegt: 
aJ 0-25 cm: schwarze sandige Erde: 25-65 cm: vermischter Sand: 65-115 cm: dunkle sandige Erde: 115-120 cm: 

vermischter Sand: sauberer Flugsand nicht crreicht (Funde kamen im ganzen Proťil vor: 2 Scherben FM: I Scherbe 
undat.) 

bl 0-45 cm: schwarze sandige Erde (4 Scherbcn FM2 bis FM3, 2 Scherben undat., 1 Stlick Lehmbcwurf); 45-60 cm: 
vermischter Sand: unter 60 cm: sauberer Flugsand 

cl 0-45 cm: schwarze sandigc Erdc (5 Scherben VG, 3 Scherben Latenezeit, I Scherbe FM2 bis FM3, 2 Schcrben 
rezent. 6 Scherben undat.): 45-60 cm: vermischter Sand: unter 60 cm: sauberer Flugsand 

dl 0-60 cm: schwarzc sandige Erde (4 Scherben VG, 2 Scherben FM3); 60-65 cm: vennischter Sand: unter 65 cm: 
sauberer Flugsand 

cl 0-45 cm: schwarze sandige Erde (2 Scherben VG, 3 Scherben FM2 bis FM3, 4 Scherben undat., 1 Tierknochen); 45-
60 cm: dunkle sandige Erde; 60-70 cm: vcnnischter Sand: unter 70 cm: sauberer Flugsand 

fl 0-60 cm: schwarze sandige Erde ( 1 Scherbe VG, 10 Scherben FM2 bis FM3. 1 Stlick Lehmbewurf: I Tierzahn): 60-
76 cm: brauner vcrmischter Sand: unter 80 cm: sauberer Flugsand 

gl 0-70 cm: dunkle sandige Erde, nach unten wird heller (I Stlick Lehmbewurt); unter 70 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-65 cm: dunkle sandige Erde (6 Scherben FM2 bis FM3, 3 Schcrben undat.); 65-90 cm: vcrmischtcr Sand: unter 90 

cm: saubcrer Flugsand 
chl 0-55 cm: dunkle sandige Erde; 55-85 cm: vcrmischtcr Sand: untcr 85 cm: saubcrer F1ugsand 
i/ 0-60 cm: dunklcr Sand (1 Scherbe FM1 bis FM3, 4 Schcrben FM2 bis FM3, 2 Schcrben HM, 5 Scherben undat., 

I Tierknochen); 60-70 cm: vermischter Sand; untcr 70 cm: saubercr Flugsand 
jl 0-45 cm: dunkle sandige Erde (2 Schcrben FM3, 1 Scherbe HM bis NZ, 1 Stlick Lehmbewurt): 45-65 cm: 

vermischter Sand: unter 65 cm: sauberer Flugsand 
k/ 0-55 cm: dunkle sandige Erde (2 Scherben FM2 bis FM3, I Scherbe undat., 2 Stlick Lehmbewurť, I Tierzahn): 55-

65 cm: vennischter Sand: unter 65 cm: sauberer Flugsand 
ll 0-60 cm: dunkle sandige Erde (3 Scherbcn FM, I Scherbe SM bis NZ, I Scherbe undat.): 60-70 cm: vcrmischter 

Sand: unter 70 cm: saubcrer Flugsand 
ml 0-45 cm: dunkle sandige Erde; 45-65 cm: vermischter Sand: unter 65 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-18 cm: dunkle sandigc Erde (4 Stlick Lchmbewurť, davon I mit Rutcnabdruck); 18-25 cm: vermischtcr Sand; 25-

30 cm: sauberer Flugsand 
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ol 0-20 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe FM2 bis FM3, 1 Scherbe undat.); 20-25 cm: vermischter Sand; unter 25 
cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: Gegliederte, groBe Sanddtine mit Belegen der latenezeitlichen, einer weiteren, nicht naher 
bestimmten vorgeschichtlichen Besiedlung sowie alt- oder mittelburgwallzeitlicher Besiedlung. 
Geringe Spuren eines zeitweiligen Menschenaufenthaltes wahrend der Zeitspanne Hochmittelalter -
Neuzeit. 

Literatur: HAVLÍČEK-PEŠKA 1992,243 ("Kopánky", Nr. 6). 

o 

Gr. 66-67 

+ + 
e f 

g 
• 

100m 

Gr. 66- 67- Katastergebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Zwei nebeneinander liegende kleine ovale Sanddtinen, die das herumliegende Gelande 

um ca. 1 m tiberragen. Die westliche, in W -0-Richtung verlaufende Dline, nimmt eine Flache von 
ca. 2 300 m2 ein, die ostliche, quer orientierte ca. 2 600 m2. Zwischen beiden Dtinen eine ca. 40 m 
breite, durch Auelehme verftillte Senke. Am W-Rand der Dline Gr. 66 ein Betonbunker. Beide 
Dtinen bewaldet, an der N-Seite durch eine AsphaltstraBe gesaumt. 

Untersuchungen: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 57 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung 12.7.2000 liber beide Dlinen sowie die Llicke dazwischen 
eine Linie von 12 Mikrosuchschnitten (a-k) in Abstanden von 10m angelegt: 
a/ 0-35 cm: dunkle2 sandige Erde; 35-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-20 cm: dunkle sandige Erde (2 Sti.ick Lehmbewurf, 1 Tierknochen); 20-30 cm: vermischter Sand; 30-45 cm: 

dunkler Sand: 45-50 cm: vermischter Sand; 50-60 cm: heller Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand(?) 
cl 0-45 cm: dunkle sandige Erde; 45-50 cm: vermischter Sand (1 Sti.ick Spaltindustrie. dicht i.iber dem sauberen 

Flugsand gefunden); unter 50 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-50 cm: dunkle sandige Erde; 50-65 cm: vermischter Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
e, f, g/ Auelehm 
hl 0-45 cm: dunkle sandige Erde; 45-60 cm: braune sandige Erde; 60-70 cm: gelbc sandige Erde; sauberer Flugsand 

nicht erreicht 
ch/ 0-60 cm: braune sandige Erde; 60-65 cm: vermischter Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-60 cm: dunkle sandige Erde; 60-70 cm: vermischter Sand; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-45 cm: dunkle sandige Erde; 45-65 cm: vermischter Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
kl Auelehm 

Bewertung: Zwei kleine, nebeneinander liegende Sanddtinen mit Belegen eines mindestens zeitweili
gen Menschenaufenthaltes wahrend der Vorgeschichte. 

Literatur: -
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Gr. 68- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Lange, in NW-SO-Richtung verlaufende, S-fórmig gebogene Sanddi.ine mit einer FHiche 

von ca. 43 000 m2 und einer Úberhóhung liber dem UmgebungsgeHi.nde von ca. 4 m. Ihre Grenzen 
nur annahernd bestimmt, die Innenflache bewaldet, entlang der NO-Seite zieht sich eine Asphalt
straBe. lm Nord- und Mittelteil zwei Baumschulen. Ca. 40 m NO vom N-Rand der Di.ine eine 
sanfte Erhóhung, wo durch eine Handbohrung Flugsand nachgewiesen wurde (eine weitere 
Di.ine?). 

Untersuchungen: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 4 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Erforschung in Juli 2000 in der Nordhalfte der Di.ine 17 Mikrosuch
schnitte (a-p) in Abstanden von 25m angelegt: 
a/ 0-70 cm: hellbrauner Sand; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-65 cm: hellbrauner Sand; unter 65 cm: saubercr Flugsand 
cl 0-40 cm: hellbrauner Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-30 cm: hellbrauner Sand (1 Sttick Spaltindustrie); unter 40 cm: sauberer Flugsand 
el 0-70 cm: hellbrauner Sand; 70-75 cm: vermischter Sand; unter 75 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-100 cm: hellbrauner Sand (1 Sttick Lehmbewurf); 100-110 cm: vermischter Sand; unter 110 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-15 cm: dunkle sandige Erde; 15-60 cm: vermischter brauner Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
hl 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-50 cm: heller vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand(?) 
chl 0-15 cm: dunkle sandige Erde; 15-60 cm: vermischter Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
i/ 0-10 cm: dunkle sandige Erde (1 Sttick Lehmbewurf); 10-30 cm: vermischter Sand; unter 30 cm: sauberer 

Flugsand(?) 
jl 0-20 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe SM bis NZ; Holzkohle); 20-45 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: 

sauberer Flugsand(?) 
kl 0-20 cm: dunkle sandige Erde; unter 20 cm: heller, sehr harter Sand 
ll 0-20 cm: dunkle sandige Erde; unter 20 cm: gelber. sehr harter Sand 
ml 0-20 cm: dunkle sandige Erde; unter 20 cm: vermischter Sand 
ni 0-40 cm: dunkle sandige Erde; 40-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
ol 0-5 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbc SM bis NZ); 5-50 cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: vermischter hcller 

Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
pl 0-45 cm: dunkle sandige Erde; 45-65 cm: vermischter heller Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
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Bewertung: GroBe, hohe DUne mit schwachen Spuren eines mindestens zeitweiligen Aufenthaltes des 
Menschen wahrend der Vorgeschichte (nach Spaltindustrie im Neolithikum bis Áneolithikum) und 
der Zeitspanne Hochmittelalter- Neuzeit. 

Literatur: -
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Gr. 69 

Gr. 69 - Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Nierenformige, in NNW-SSO-Richtung orientierte Dline, die eine Flache von ca. 

17 200 m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 1 m tiberragt. Die Dline befindet sich NW 
vom Hegerhaus Doubravka. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. Die grasige Oberflache der 
Dline an der W -Seite durch eine AsphaltstraBe abgegrenzt. 

Untersuchungen: Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 56 im J. 1999 nachgewiesen. Bei 
der archaologischen Untersuchung in Juli 2000 15 Mikrosuchschnitte (a-n) in Abstanden von 15 m 
angelegt: 
a/ 0-30 cm: helle sandige Erde; 30-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
b/ 0-35 cm: dunkle sandige Erde (2 Scherbe VG, 1 Tierknochen); 35-45 cm: vermischter Sand; unter 45 cm: sauberer 

Flugsand 
cl 0-35 cm: heller Sand; 35-50 cm: vermischter heller Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-55 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe FM2 bis FM3, 5 Scherben undat.); 55-65 cm: vennischter heller Sand; 

unter 65 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-40 cm: helle sandige Erde; 40-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-50 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe FM3?, 3 Sti.ick Lehmbewurf); 50-60 cm: vermischter heller Sand; unter 

60 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-65cm: dunkle sandige Erde (1 Graphitscherbe Lt(?), 3 Scherben undat., 4 Sti.ick Lehmbewurf); 65-75 cm: 

vermischter Sand; unter 75 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-35 cm: dunkle sandige Erde (2 Sttick Spaltindustrie, 2 Scherben undat., 2 Sti.ick Lehmbewurf); 35-45 cm: 

vermischter Sand; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-35 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe undat.. 1 Sti.ick Lehmbewurf); 35-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: 

sauberer Flugsand 
i/ 0-35 cm: dunkle sandige Erde; 35-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
j/ 0-35 cm: dunkle sandige Erde ( 1 Scherbe undat.); 35-40 cm: vennischter Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
kl 0-50 cm: dunkle sandige Erde; 50-60 cm: vermischter Sand: unter 60 cm: sauberer Flugsand 
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11 0-75 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe FM1, 1 Stiick Schlacke); 75-80 cm: vermischter Sand; unter 80 cm: 
sauberer Flugsand 

ml 0-80 cm: dunkle sandige Erde; 80-90 cm: vermischter Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
ni 0-45 cm: dunkle sandige Erde; 45-60 cm: harter rostiger vermischter Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 

Bewertung: Niedrige, mittelgroBe Dline mit sparlichen Belegen einer nicht naher datierten 
vorgeschichtlichen (Latenezeit; nach Spaltindustrie Neolithikum oder Aneolithikum) und alt- bis 
mittelburgwallzeitlicher Besiedlung. 

Literatur: -
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Gr. 70- Katastralgebiet Lanžhot (Bez. Břeclav) 
Topographie: Nierenformige, in NW-SO-Richtung verlaufende Sanddiine mit einer Flache von ca. 

10 100m2 und einer Úberhohung liber dem Umgebungsgelande von ca. 2m. Ihre Grenzen sind nur 
annahernd bestimmt. Die bewaldete Flache an der SO-Seite durch einen namenlosen linksseitigen 
ZufluB von Kyjovka, an der NW-Seite durch "Kobylí"-Allee sowie sie kreuzende AsphaltstraBe 
abgegrenzt. 

Untersuchungen: Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 55 im J. 1999 nachgewiesen. Bei 
der archaologischen Eďorschung 19.7.2000 10 Mikrosuchschnitte oder Handbohrungen (a-i) in 
Abstanden von 25 m angelegt: 
a/ 0-10 cm: dunkle sandige Erde; 10-50 cm: braune sandige Erde; 50-70 cm: vermischter Sand; unter 70 cm: sauberer 

Flugsand 
bl 0-55 cm: braune sandige Erde (2 Scherben VG, 2 Scherben undat., 4 Stiick Lehmbewurf); 55-80 cm: vermischter 

Sand; unter 85 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-50 cm: braune harte sandige Erde (1 Scherbe mahrische bemalte Keramik, 7 Scherben VG, 3 Scherben undat., 

3 Stiick Lehmbewurf); sauberer Flugsand nicht erreicht 
dl 0-50 cm: braune sandige Erde (1 Scherbe máhrische bemalte Keramik, 20 Scherben VG, 5 Stiick Lehmbewurf, 

1 Stiick Spaltindustrie); sauberer Flugsand nicht erreicht 
el 0-50 cm: braune sandige Erde: (10 Scherben VG, 5 Stiick Lehmbewurf, 1 Eisengegenstand - rezent?); sauberer 

Flugsand nicht erreicht 
fl 0-85 cm: braune sandige Erde (6 Scherben VG, viel Lehmbewurf und Holzkohle); sauberer Flugsand nicht erreicht 
gl 0-25 cm: dunkle sandige Erde (3 Scherben VG, 3 Scherben VG?, 3 Stiick Lehmbewurf, 1 Spinnwirtel); sauberer 

Flugsand nicht erreicht 
hl 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-60 cm: helle sandige Erde (5 Scherben VG, 1 Stiick Lehmbewurf, I Stuck 

Holzkohle, 1 Stiick Spaltindustrie); sauberer Flugsand nicht erreicht 
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chl 0-55 cm: dunkle sandige Erde (10 Scherben VG, 10 Scherben undat., 10 Stlick Lehmbewurf, Fragment eines 
geschliffenen Steingerates); sauberer Flugsand nicht erreicht 

i/ 0-85 cm: helle sandige Erde (7 Scherben VG, 4 Scherben undat., 12 Sti.ick Lehmbewurf); sauberer Flugsand nicht 
erreicht 

Bewertung: MittelgroBe, relativ ausgepragte Diine, die einen der zahlreichsten Fundkomplexe des 
verfolgten Gebiets anbietet (Keramik, Spinnwirtel, Steinaxt, Spaltindustrie). Es handelt sich um 
Belege der vorgeschichtlichen, vor allem neolithischen Besiedlung (Kultur mit mahrischer bemalter 
Keramik). 

Literatur: -

o 100m 

Gr. 71 

Gr. 71 - Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NNO-SSW-Richtung orientierte Sanddiine in der Flur "U císařské louky". Sie 

nimmt eine FHiche von ca. 3 400m2 ein und iiberragt das Umgebungsgelande um ca. 1 m. Ihre 
Grenzen nur annahernd bestimmt; bewaldet; langst durch eine AsphaltstraBe geteilt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 19.7.2000 6 Mikrosuchschnitte (a-f) in Abstanden 
von 15 m angelegt: 
a/ 0-15 cm: dunk1e lehmige Erde; 15-50 cm: braune lehmige Erde (Auelehm?) 
bl 0-30 cm: braune sandige Erde; 30-90 cm: helle sandige Erde (4 Scherben VG); sauberer Flugsand nicht erreicht 
cl 0-30 cm: braune sandige Erdc; 30-90 cm: helle sandige Erde (2 Scherben VG); unter 90 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-20 cm: dunkle lehmige Erde; 20-50 cm: braune sandigc Erde; 50-80 cm: heller Sand: sauberer Flugsand nicht 

erreicht 
cl 0-15 cm: dun kle lehmige Erde: 15-65 cm: helle sandige Erde (1 Scherbe undat.); sauberer Flugsand nicht erreicht 
f/ 0-20 cm: dunkle lehmige Erde; 20-50 crri: helle lehmige Erde (Auelehm ?) 

Bewertung: Relativ kleine Sanddiine mit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen 
Besiedlung. 

Literatur: -

Gr. 72- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Niedrige, in NNO-SSW-Richtung orientierte Anhohe in der Flur "U císařské louky" auf 

dem linken Ufer der Kyjovka. Sie nimmt einer Flache von ca. 4 400 m2 ein und iiberragt das 
Umgebungsgelande um ca. 1 m. Bewaldet, Hingst durch eine AsphaltstraBe geteilt. 
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o 100m 

Gr. 72 

Untersuchung: Bei der archaologischen Erforschung 19.7.2000 5 Mikrosuchschnitte (a-e) in Abstánden 
von 15 m angelegt: 
a/ Auclehm 
b-di 0-50 cm: helle hartc tonig-sandigc Erde (Auelehm?) 
e/ 0-20 cm: Auelehm 

Bewertung: Weil bei der archaologischen Untersuchung kein Flugsand nachgewiesen wurde, handelt 
es sich wahrscheinlich nicht um cine DUne, sonclern um cine durch Auelehme gebilclete niedrige 
Anhohe. Keine Belege der Besiecllung festgestellt. 

Literatur: -
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Gr. 73- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Kleine nierenfórrnige, in NO-SW-Richtung orientierte Anhóhe in der Flur "U jilmu" am 

óstlichen Ufer der Kyjovka. Sie nimmt eine Flache von ca. 2 900 m2 ein und i.iberragt das 
Umgebungsgelande um ca. 1 m. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 19.7.2000 5 Mikrosuchschnitte (a-e) in AbsUin
den von 15 m angelegt: 
a-el Aue1ehm 

Bewertung: Weil bei der archaologischen Untersuchung kein Flugsand nachgewiesen wurde, handelt 
es sich wahrscheinlich nicht um eine Di.ine, sondern um eine durch Auelehme gebildete niedrige 
Anhóhe. Keine Belege der Besiedlung festgestellt. 

Literatur: -
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Gr. 74 

Gr. 74- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in N-S-Richtung orientierte Sanddi.ine mit einer FHiche von ca. 4 200 m2 und 

einer Úberhóhung Uber dem Umgebungsgelande von ca. 1 m. Ihre Grenzen sind nur annahernd 
bestimmt. Bewaldet, auf der 0-Seite durch Hauptallee (Hlavní alej) gesaumt, im S-Teil durch 
einen Weg und eine dazu parallel verlaufende Umzaunung gegliedert. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 21.7.2000 8 Mikrosuchschnitte (a-g) in 
Abstanden von 1 O m angelegt: 
a/ 0-25 cm: dunk1e humose Erde; 25-55 cm: heller Sand; sauberer F1ugsand nicht erreicht 
bl 0-15 cm: dunk1e humose Erde; 15-105 cm: heller Sand (4 Scherben NZ, 2 Scherben undat., vicl Ho1zkohle, 27 StUck 

Spaltindustrie); unter 105 cm: saubercr Flugsand 
cl 0-30 cm: schwarze humose Schicht; 30-60 cm: hcller Sand: saubcrer F1ugsand nicht crreicht 
c'l 0-20 cm: schwarze humose Erde (3 Schcrbcn undat., 1 StUck Spa1tindustric); 20-80 cm: heller Sand; untcr 80 cm: 

sauberer F1ugsand 
dl 0-35 cm: schwarze humose Erdc; 35-50 cm: dunkle sandige Erde (durchgebrannter Knochen); 50-60 cm: heller Sand; 

sauberer Flugsand nicht erreicht 
cl 0-20 cm: schwarze humose Erde; 20-25 cm: dunkle sandige Erde; 25-60 cm: heller Sand; sauberer Flugsand nicht 

erreicht 
fl 0-10 cm: schwarzc humose Erdc (4 Scherbcn VG); 10-50 cm: braune lehmigc Erde (Aue1ehm?) 
gl 0-1 O cm: schwarze humose Erde; 10-70 cm: braune lchmige Erde (Auelchm?) 
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Bewertung: Relativ kleine Sanddline mit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen 
Besiedlung. Nach zahlreichen Funden von Spaltindustrie handelt es sich um Mesolithikum(?) bis 
Áneolithikum. Weiterhin Spuren eines mindestens zeitweiligen Aufenthaltes des Menschen in der 
Neuzeit. 

Literatur: -
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Gr. 75 

Gr. 75- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
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Topographie: Lange, in NNO-SSW-Richtung verlaufende Sanddline, die eine FHiche von ca. ll 300m2 

einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 2m liberragt. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
Die bewaldete Flache der Dline liegt im Ranšpurk-Reservat und wird an der 0-Seite durch 
Hauptallee (Hlavní alej) abgegrenzt. lm N-Zipfel der Dline eine umzaunte Baumschule. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 45 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Erforschung 21.7.2000 9 Mikrosuchschnitte (a-i) in Abstanden von 25 m 
angelegt: 
a/ 0-30 cm: dunkle lehmige Erde; 30-125 cm: heller Sand (4 Scherben VG, 4 Sttick Spaltindustrie, 1 Scherbe FM3?); 

unter 125 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-20 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 20-60 cm: heller Sand (1 Scherbe VG, 1 Scherbe FM2 bis FM3?, 3 Scherben 

undat., 3 Sttick Lehmbewurf); sauberer Flugsand nicht erreicht 
cl 0-25 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 25-60 cm: heller Sand (I Scherbe FM3?); sauberer Flugsand nicht erreicht 
dl 0-20 cm: dunklc lehmige Erde; 20-60 cm: helle sandige Erde (1 Scherbe undat., 1 Eisenfragment); sauberer Flugsand 

nicht erreicht 
e/ 0-25 cm: braune lehmige Erde; 25-65 cm: heller Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
f/ 0-15 cm: braune lehmige Erde; 15-70 cm: heller Sand (1 Scherbe VG, 2 Sttick Lehmbewurf); sauberer Flugsand nicht 

erreicht 
g/ 0-15 cm: braune lehmige Erde; 15-60 cm: heller Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
h/ 0-30 cm: dunkle lehmige Erde; 30-75 cm: heller Sand (1 Scherbe VG); unter 75 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-35 cm: dunkle lehmige Erde mit Holzkohle; 35-70 cm: heller Sand (4 Sttick Lehmbewurf); sauberer Flugsand nicht 

erreicht 
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Bewertung: MittelgroBe Sanddtine rnit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen Besied
lung (nach der Spaltindustrie neolithischen bis aneolithischen). Weiterhin Spuren eines rnindestens 
zeitweiligen Aufenthaltes des Menschen in der Alt- oder Mittelburgwallzeit. 

Literatur: -
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Gr. 76 

Gr. 76- Katastralgebiet Lanžhot (Bez. Břeclav) 
Topographie: Lange, in N-S-Richtung verlaufende Sanddtine rnit einer Flache von ca. 8 400m2 und 

einer MaximaltiberhOhung liber dem Umgebungsgelande von ca. 1 m. Ihre Grenzen nur annahernd 
bestimmt. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 40 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung 21.7.2000 8 Mikrosuchschnitte (a-h) in Abstanden von 25 
m angelegt: 

a/ 0-60 cm: dunkle sandig-lehmigc Erdc; 60-90 cm: vcrmischter Sand; unter 90 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-60 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 60-80cm: vermischter Sand; unter 80 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-60 cm: dunkle sandig-lehmige Erde (3 Scherben VG); 60-70 cm: vermischter Sand; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-30 cm: dunkle lehmigc Erde (Lehmbewurf); unter 30 cm: sauberer Flugsand 
el 0-15 cm: dunkle lehmige Erde; unter 15 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-25 cm: dunkle lehmige Erde; 25-65 cm: hellc sandige Erde (2 Scherben VG, 2 Scherben undat.); unter 65 cm: sauberer 

Flugsand 
gl 0-20 cm: dunklc sandig-lehmige Erde; 20-75 cm: heller harter Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
hl 0-20 cm: dunkle lehmige Erde; 20-40 cm: heller harter Sand (1 Scherbe VG); sauberer Flugsand nicht erreicht 

Bewertung: Kleine Sanddtine mit geringen Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen 
Besiedlung. 

Literatur: -

Gr. 77- Katastralgebiet Lanžhot (Bez. Břeclav) 
Topographie: Lange, in NNO-SSW-Richtung verlaufende Sanddtine, die eine Flache von ca. 7 800m2 

einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 1 m tiberragt. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
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Altwasser 

o 200m 

Gr. 77 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 39 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung 21.7.2000 7 Mikrosuchschnitte (a-g) in Abstanden von 25 
m angelegt: 
aJ 0-40 cm: dunkle sandig-lehmige Schicht; 40-60 cm: heller Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-20 cm: dunkle sandig-lehmige Schicht; 20-60 cm: braune sandige Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-30 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 30-50 cm: heller Sand (I Scherbe undat.); unter 50 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-35 cm: schwarze Erde mít Holzkohle; 35-50 cm: hellbraune sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
el 0-45 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-40 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 40-80 cm: helle sandige Erde; unter 80 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-15 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 15-30 cm: heller Sand; unter 30 cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: Kleine Sanddtine rnit strittigen Belegen eines nicht naher datierten Menschenaufenthaltes. 
Literatur: -

o 100m 
t 

Gr. 78 
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Gr. 78 Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NW-SO-Richtung orientierte, bewaldete Sanddline, SW von "Holý hrúd". Sie 

nimmt eine Flache von ca. 2 500 m2 ein und Uberragt das UmgebungsgeHinde um ca. 1 m. Ihre 
Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 21.7.2000 sieben Mikrosuchschnitte (a-g) angelegt: 
aJ 0-30 cm: dunklc sandig-lchmigc Erdc; 35-85 cm: hellbraune sandige Erde (I Scherbe undat.); unter 85 cm: saubcrer 

flugsand 
bl 0-35 cm: dun kle sandig-lchmigc Erdc; 35-50 cm: braune sandigc Erdc ( 1 Stlick Spaltindustrie): unter 50 cm: saubcrcr 

Flugsand 
cl 0-20 cm: dunklc sandig-lchmige Erde: 20-35 cm: braune sandige Erde: unter 35 cm: saubercr Flugsand 
dl 0-40 cm: dunkle lchmigc Erde; 40-75 cm: braune sandige Erde; unter 75 cm: sauberer Flugsand 
el 0-40 cm: dunklc lehmigc Erde; 40-75 cm: braune sandige Erde; unter 75 cm: saubcrer Flugsand 
fl 0-30 cm: dunklc sandig-lchmige Erde; 30-40 cm: brauner Sand; untcr 40 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-35 cm: dunklc sandig-lehmigc Erde; 35-60 cm: braune sandigc Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: Kleine Sanddline mit geringen Belegen eines nicht naher datierten (nach Spaltindustrie 
Neolithikum oder Áneolithikum) Menschenaufenthaltes. 

Literatur: -

o 100m 

Gr. 80 

Gr. 80- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Umfangreiche, in NW-SO-Richtung orientierte, teilweise bewaldete Sanddline in der Flur 

"Tmavá" ("Trnava"?). Sie nimmt eine Flache von ca. ll 500m2 ein und Uberragt das Umgebungs
gelande um ca. 1 m. Die Grenzen der Dline, vor allem die an ihrer NW-Seite lassen sich nicht naher 
bestimmen. Vielleicht handelt es sich um einen Komplex mehrerer DUnen, die durch Waldwirt
schaft stark verandert sind. lm SO-Teil beťindet sich eine umzaunte Baumschule mit einem 
Betonbunker. Sonstige Flache bewaldet. 

Untersuchung: Bei Terrainbegehungen im Bereich der neu gegrlindeten Baumschule 22.7.2000 
wurden zahlreiche Belege vorgeschichtlicher sowie frlihmittelalterlicher Besiedlung festgestellt. 
Die Funde konzentrierten sich im N-Teil der Baumschule. Es handelt sich um 195 Scherben 
vorgeschichtlicher Keramik (darunter 1 Stlick Linearbandkeramik, 5 Stiick mahrische bemalte 
Keramik, 6 Sttick aneolithische Keramik, 12 Stlick feine latene- oder rómerzeitliche Keramik), 
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15 Stuck Spaltindustrie, 9 Scherben FMl, 28 Scherben FM3, 28 Scherben FM3?, 12 Scherben der 
VorratsgefaBe (FM4), 24 Scherben mit Graphitbeimischung (latene- oder jungburgwallzeitliche 
Keramik, davon mindestens 4 Scherben FM4), ll Scherben SM bis NZ, 101 Scherben undat.; 
1 Spinnwirtel, 3 Wetzsteine, viel Lehmbewurf. 
Die Úberprufung einer weiteren potentiellen Besiedlung in westlicher Nachbarschaft des voraus
gesetzten Dunenrandes am 9.10.2000 brachte ke i ne positi ven Ergebnisse. 

Bewertung: MittelgroBe Sanddune, die das umfangreichste Fundensemble des ganzen Untersuchungs
gebiets anbietet. Es handelt sich um die Besiedlung im Mesolithikum(?), Neolithikum, Aneolithi
kum, Bronzezeit(?), Latene- und Rómerzeit(?) und wahrend des ganzen Fruhmittelalters (von 
fruhslawischer Periode bis zur Jungburgwallzeit). Es ist wahrscheinlich, dat3 im Bereich dieser 
Dune oder in ihrer nachsten Umgebung (z.B. Gr. 149) in der Vergangenheit das fruhslawische 
Brandgraberfeld im Wald "Trnava" untersucht wurde. Die genaue Lage des Graberfeldes laBt sich 
heute nicht bestimmen. 

Literatur: POULÍK 1948-1950, 33-36, 153; DOSTÁL 1982, 109-113; 1985, 109-113; HAVLÍČEK
PEŠKA 1992,243-244 (Nr. 3); KLANICOVÁ 2000,376, mit Lit. 
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Gr. 107- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
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Topographie: Lange, unregelmaBige, in N-S-Richtung verlaufende Sanddune mit einer Flache von ca. 
65 000 m2 und einer Úberhóhung uber dem Umgebungsgelande um ca. 2 m. Ihre Grenzen nur 
annahernd bestimmt. lm N-Teil der Dune liegt das Gebaude des Schlót3chens "Lány", sudlich 
davon ein Keller. Oberflache grasig. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 5 im J. 1999 nachgewiesen. Bei 
der archaologischen Untersuchung 30.7.2001 24 Mikrosuchschnitte (a-y) in Abstanden von 10, 20, 
30 a 40 m angelegt: 



130 LUMÍR POLÁČEK- JAROSLAV ŠKOJEC- PAVEL HAVLÍČEK 

a/ 0-65 cm: braune sandig-lehmige Erde mit Gerolle (2 Stiick Lehmbewurt) 
bl 0-50 cm: braune sandig-lehmige Erde mit Gerolle 
cl 0-50 cm: dunkle lehmig-tonige Erde (Auelehm) 
dl 0-60 cm: dunkle lehmig-tonige Erde (Auelehm) 
e/ 0-40 cm: dunkle harte lehmige Erde; 40-70 cm: sandige Erde mit Rostfleckcn 
fl 0-60 cm: dunkle sandige Erde; 60-70 cm: gel ber Sand 
g/ 0-45 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 45-65 cm: vermischter Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
h/ 0-45 cm: braune sandig-lehmige Erde: 45-55 cm: vermischter Sand; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
ch/ 0-75 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; unter 75 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-40 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 40-70 cm: vermischter Sand; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
j/ 0-75 cm: hellbraune sandige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
kl 0-55 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 55-70 cm: Sand 
1/ 0-50 cm: kompakte dunkle lehmige Erde mit rostigen Flecken 
ml 0-65 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
n/ 0-50 cm: braune sandige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
ol 0-25 cm: hellbraune sandige Erdc; 25-50 cm: sauberer Flugsand; im W-Profil bis zur Tiefe 50 cm dunklc Verfiillung 

eines Objektes(?) 
p/ 0-50 cm: dun kle sandige Erde; unter 50 cm: saubercr Flugsand 
rl 0-25 cm: braune sandige Erdc; 25 cm: durch rczente Eingriťfe gesttirter Sand (bcim Bau des unweiten Kellers?) 
sl 0-10 cm: vermischter Sand (rezente Eingrifťe mit Ziegeln und Holzkohle) 
tl 0-35 cm: braune sandige Erde mit rezenten Ziegeln; unter 35 cm: saubercr Flugsand 
ul 0-25 cm: dunkle lehmige Erde; 25 cm: Beton 
vl 0-50 cm: braune sandige Erde; 50-60 cm: sauberer Flugsand 
x/ 0-60 cm: braune sandige Erde; 60 cm: Stein; sauberer Flugsand nicht erreicht 
y/ 0-40 cm: dunkle lehmige Erde mit rostigen Flecken (Auelehm?) 

Bewertung: Die sehr Iange und groBe Dline weist nur strittige Belege der Besiedlung. Es handelt sich 
meist um neuzeitliche Funde, die wahrscheinlich mit der Bebauung der Dline zusammenhangen 
(SchloBchen Lány). Eine frlihmittelalterliche Besiedlung dieser Dline ist aufgrund alterer 
Terrainbegehungen bekannt. 

Literatur: HAVLÍČEK-PEŠKA 1992,243 (Nr. 9). 

Gr. 108 
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Gr. 108- Katastralgebiet Lanžhot (Bez. Břeclav) 
Topographže: Umfangreiche, deutlich gegliederte, in N-S-Richtung orientierte SanddUne "Polínský 

vršek", die eine FHiche von ca. 122 000 m 2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 2 m 

Uberragt. Die Grenzen der DUne nur annahernd bestimmt, was vor allem fUr ihren Nordteil gilt. Die 

Flache durch eine AsphaltstraBe in zwei Halfte gegliedert: Die westliche ist bewaldet, die 6stliche 

grasig. An der hochsten Stelle befindet sich ein Keller. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 2 im J. 1999 nachgewiesen. Bei 

der archaologischen Untersuchung 30.7.2001 40 Mikrosuchschnitte (a-y) in 3 Linien (1-3) angelegt: 

Die Suchschnitte 5, 10, 20 oder 40 m voneinander entfernt. 
Linie 1 
a/ Auelehm 
bl 0-35 cm: dun kle sandigc Erclc; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-25 cm: dunkle sandige Erde; unter 25 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-60 cm: dunkle sandige Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-50 cm: dunklc sandigc Erde; unter 50 cm: saubcrer Flugsand 
fl 0-45 cm: dun kle sandigc Erdc: unter 45 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-45 cm: dunkle sandigc Erde: unter 45 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-55 cm: dunkle sandige Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-60 cm: dunkle sandige Erde; unter 60 cm: saubcrer Flugsand 
jl 0-80 cm: dunkle sandige Erde; unter 80 cm: sauberer Flugsand 
k/ 0-65 cm: dun kle sandige Erdc; unter 65 cm: saubcrer Flugsand 
ll 0-100 cm: dunkle sandige Erdc; unter 100 cm: saubcrcr Flugsand 
ml 0-60 cm: dunkle sandige Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-65 cm: dunkle sandige Erdc; unter 65 cm: saubcrer Flugsand 
ol 0-50 cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
p/ 0-45 cm: dun kle sandige Erde; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
q/ 0-50 cm: dunkle sandige Erde: unter 50 cm: saubcrer Flugsand 
rl 0-40 cm: dunkle sandige Erde: unter 40 cm: sauberer Flugsand 
s/ 0-40 cm: dunkle sandige Erdc; untcr 40 cm: saubcrcr Flugsand 
tl 0-50 cm: dunklc sandige Erde; untcr 50 cm: saubcrer Flugsand 
u/ 0-50 cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: saubcrcr F1ugsand 
vl 0-50 cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
w/ 0-40 cm: dunklc sandige Erdc; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
zl 0-35 cm: dunklc sandigc Erdc; untcr 35 cm: sauberer Flugsand 
a'/ 0-15 cm: dunkle sandige Erde mít Schottcr; 15-35 cm: dunkle sandigc Erdc; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
b'l 0-15 cm: sandig-lehmige Erde; 15-55 cm: dunkle sandigc Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
c'/ 0-20 cm: sandig-lehmige Erde mit Schotter: 20-60 cm: dunkle sandige Erdc; unter 60 cm: sauberer Flugsand 

Linie 2 
cl'/ 0-20 cm: dunkle sandig-lehmige Erdc; 20-35 cm: grauc sandige Erde; untcr 35 cm: sauberer Flugsand 
c'/ 0-25 cm: dunklc sandig-lehmigc Erde; 25-40 cm: heJle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
ť/ 0-40: helle sandigc Erde; unter 40 cm: saubcrer Flugsand 
g'/ 0-80 cm: heJle sandig-lchmigc Erdc (Auclehm?) 
h'/ 0-80 cm: heJle sandig-lehmige Erde (Auelehm?) 
i'/ 0-10 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 10-20 cm: heJle sandig-lchmigc Erdc: unter 20 cm: sandig-lehmigc Erde 

(Auelchm?) 
j'/ 0-15 cm: heJle sandige Erde; untcr 15 cm: sandig-lchmige Erde (Auelehm?) 
k'/ 0-15 cm: dunklc sandig-lehmige Erde; untcr 15 cm: sandig-lehmige Erde (Auclehm?) 

Linie 3 
a"/ 0-40 cm: braune sandigc Erde; untcr 40 cm: sauberer Flugsand 
b"l 0-30 cm: braune sandige Erde (2 Scherbcn VG, 1 Scherbe FM2 bis FM3, I StUck Spaltindustrie) 
c"/ 0-35 cm: braune sandigc Erde ( l Scherbe VG): untcr 35 cm: sauberer Flugsand 
cl"/ 0-35 cm: braune sandige Erde; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
e"/ 0-30 cm: braune sandige Erdc; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
f'/ 0-40 cm: braune sandige Erde; untcr 40 cm: braune toniger Sand (Auelchm?) 

Bewertung: Die gr6Bte SanddUne des Interessengebiets. Belege einer vorgeschichtlichen und 

frUhmittelalterlichen Besiedlung (nach der Spaltindustrie der mesolithischen? bis aneolithischen, 

weiterhin alt- oder mittelburgwallzeitlicher) konzentrieren sich im Bereich des SW-Auslaufers der 

DUne. 

Literatur: HAVLÍČEK- PEŠKA 1992, 243 (Nr. 10, "Na vyhlídce, Hegerhaus Dedavá?). 
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__ -Stromleitung 

Gr. 109 o 100m 

Gr. 109- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NNW-SSO-Richtung orientierte Sanddiine, die eine Flache von ca. 9 500m2 

einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 2m liberragt. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
Die bewaldete Flache der Diine befindet sich nordlich vom SchlOBchen Lány. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 1.8.2001 13 Mikrosuchschnitte (a-k) in 
Abstanden von ll und 15 m angelegt: 
a/ 0-45 cm: hellbraune sandige Erde: untcr 45 cm: saubcrer Flugsand 
bl 0-45 cm: heJl braune sandigc Erde: unter 45 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-30 cm: dunkle sandigc Erde; 30-45 cm: hellbraune sandige Erde; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-35 cm: hcllbraune sandige Erde; 35-45 cm: vcrmischter Sand; unter 45 cm: saubcrer Flugsand 
e/ 0-40 cm: dunkle sandigc Erde ( 1 Scherbe SM bis NZ): 40-50 cm: grauc sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-40 cm: dunklc bis schwarzc sandige Erde; unter 40 cm: saubercr Flugsand 
g/ 0-45 cm: hcll braune sandigc Erde; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
g'/ 0-45 cm: dunkle sandige Erde; 45-50 cm: vcrmischter Sand; unter 50 cm: saubcrcr Flugsand 
h/ 0-30 cm: hcllbraunc sandige Erde; 30-35 cm: vermischter Sand; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
ch/ 0-40 cm: hellbraunc sandige Erdc; 40-50 cm: graue sandigc Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-45 cm: hellbraune sandige Erde; untcr 45 cm: saubercr Flugsand 
jl 0-25 cm: braune sandig-tonige Erdc 
k/ 0-20 cm: dunkle tonige Erde (Auelchm) 

Bewertung: Relativ kleine Dline ohne Belege einer Besiedlung. Geringe Spuren eines Aufenthalts des 
Menschen wahrend des Spatmittelalters oder der Neuzeit. 

Literatur: -

Gr. 110- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NO-SW-Richtung orientierte Anhohe nordlich vom SchlOBchen Lány, die 

eine Flache von ca. 1 700 m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 1 m iiberragt. Oberflache 
grasig. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Erforschung 1.8.2001 5 Mikrosuchschnitte (a-e) in Abstanden 
von 10m angelegt: 
a/ 0-30 cm: dunkle tonige Erde (Auelchm) 
bl 0-20 cm: braune sandig-lehmige Erde: 20-85 cm: braune sandig-lehmigc Erde (Handbohrung); untcr 80 cm: 

hellbraune sandig-toníge Erde 
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c/ 0-30 cm: braune sandig-lehmige Erde 
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dl 0-35 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; unter 35 cm: Schotter (vom Bau der StraBe?) 
e/ 0-10 cm: Schotter (vom Bau der StraBe?); 10-35 cm: dunkle tonige Erde (Auelehm) 

Bewertung: Weil bei der archaologischen Untersuchung kein Flugsand nachgewiesen wurde, handelt 
es sich wahrscheinlich nicht um eine Dline, sondern um eine durch Auelehme gebildete niedrige 
AnhOhe. Keine Belege der Besiedlung festgestellt. 

Literatur: -
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Gr. 111- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in N-S-Richtung orientierte Anhóhe nórdlich des SchlóBchens Lány, die eine 

FHiche von ca. 4 000 m2 einnimmt (Abschatzung) und das Umgebungsgelande um ca. 2 m tiberragt. 
Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. Die bewaldete Flache der Dtine durch eine AsphaltstraBe in 
S-0-Richtung geteilt: lm 0-Teil befindet sich ein Bunker. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 29 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung 1.8.2001 5 Mikrosuchschnitte (a-e) in Abstanden von 10m 
angelegt: 
a/ 0-40 cm: hellbraune sandige Erde; 40-50 cm: sandig-tonige Erde 
bl 0-10 cm: dunkle lehmig-tonige Erde; 10-40 cm: helle sandig-tonige Erde 
cl 0-30 cm: braune tonige Erde 
dl 0-40 cm: hellbraune tonige Erde (Auelehm) 
el 0-30 cm: dunkle tonige Erde (Auelehm) 

Bewertung: Kleine Sanddtine(?) ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 112- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
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Topographie: O vale, in W -0-Richtung orientierte, bewaldete Sanddtine in der Flur "Jelení". Sie 
nimmt eine Flache von ca. 4 900 m2 ein und Uberragt das Umgebungsgelande um ca. 1 m. Ihre 
Grenzen nur annahernd bestimmt; die Oberflache bewaldet. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 1.8.2001 6 Mikrosuchschnitte (a-f) in Abstanden 
von 20 m angelegt: 
a/ 0-10 cm: schwarze humusartige Erde (4 Sttick Lehmbewurt); 10-50 cm: heJle sandige Erde; 50-70 cm: sauberer 

Flugsand 
bl 0-1 O cm: dun kle lehmige Erde; 10-50 cm: braune sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-30 cm: braune lehmig-tonige Erde (Auelehm) 
dl 0-30 cm: braune sandige Erde; 30-40 cm: dunkle sandige Erde; unter 40 cm: "toniger" Sand 
el 0-30 cm: braune sandige Erde; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-20 cm: dunkle tonige Erde (Auelehm); 20-50 cm: gelb-brauner toniger Sand 

Bewertung: Kleine Sanddtine mit ganz strittigen Belegen einer Besiedlung. 
Literatur: -
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o 100m 

Gr. 113 

Gr. 113- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Unregelma13ig ovale, in NW-SO-Richtung orientierte Sanddline, die eine Flache von ca. 

6 900m2 einnimmt llnd das Umgebllngsgelande um ca. 1 m Uberragt. Ihre Grenzen nllr annahernd 
bestimrnt, an der SO-Seite reicht sie Zll einem Altwasser. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 1.8.2001 10 Mikrosllchschnitte (a-i) in Abstanden 
von 15 m angelegt: 
a/ 0-45 cm: hellbraune sandige Erde; 45-100 cm: heJle sandig-lehmige Ercle; sauberer Flugsand nicht erreicht 

(verschlammter DUnenrand?) 
bl 0-40 cm: hellbraune sandige Erdc; 40-60 cm: helle sandig-lehmige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
cl 0-45 cm: dunklc sandige Erde; 45-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: saubercr Flugsand 
d/ 0-15 cm: dunkle sandigc Erde; 15-55 cm: braune sandigc Erde; unter 55 cm: saubcrer Flugsand 
e/ 0-35 cm: braune sandige Erde; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-35 cm: dunkle sandige Erde (Holzkohle); unter 35 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-50 cm: braune sandige Erde (Holzkohle); 50-60 cm: helle sandige Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-35 cm: braune sandigc Erde (Tierknochen); 35-40 cm: vermischter hcller Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-25 cm: dunkle sandig-lehmige Erdc; 25-60 cm: heller sandig-lehmige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
i/ 0-20 cm: Auclehm 
Bci Tcrrainbewehungen I StUck Spaltindustrie, 1 Scherbe FM I bis FM3, 3 Scherben NZ, I Scherbe undat. und cin 

StrUck Lehmbewurť gefunden. 

Bewertung: Kleine SanddUne mit geringen Spllren eines Aufenthaltes des Menschen in der 
Vorgeschichte, im Frlihmittelalter unci der Neuzeit. 

Literatur: -

Gr. 114- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NW-SO-Richtllng verlallfende SanddUne mit einer Flache von ca. 20 300m2 

und einer Oberhóhung Uber dem Umgebllngsgelande von ca. 2 m. Ihre Grenze nur annahernd 
bestimmt; an der N- Nordseite reicht sie Zll einem Altwasser. Bewaldet; der SO-Zipfel durch einen 
Waldweg geteilt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Erforschung 2.8.2001 16 Mikrosuchschnitte (a-o) in 
Abstanden von 15 m angelegt: 
a/ 0-20 cm: dunkle lehmig-tonige Erde (Auclehm) 
bl O-l O cm: dunklc sandige Erde; 10-35 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; 35-60 cm: helle sandige Erdc; saubercr 

Flugsand nicht crreicht 
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cl 0-50 cm: heJle braune sandigc Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
dl 0-35 cm: dunkle sandige Erde; 35-50 cm: hcllc sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-25 cm: dunkle sandige Erde; 25-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-30 cm: dunkle sandige Erde: unter 30 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-45 cm: braune sandige Erde: unter 45 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-30 cm: braune sandige Erde: unter 30-35 cm: vermischter Sand; unter 35 cm: saubercr Flugsand 
chl 0-45 cm: braune sandige Erde; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-40 cm: braune sandige Erdc (3 Sttick Lehmbewurt); 40-45 cm: vermischter Sand: unter 45 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-80 cm: dunkle sandige Erdc (stark zcrsti.irt durch die Tiererdli.icher); unter 80 cm: sauberer Flugsand 
kl 0-70 cm: braune sandige Erde (stark zersti.irt durch die Ticrerdli.icher); saubcrer Flugsand nicht erreicht 
1/ 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-85 cm: hellbraune sandige Erdc (klcine Bruchstiicke Lchmbewurť, Holzkohle): 

sauberer Flugsand nicht erreicht 
ml 0-50 cm: braune sandige Erde; 50-60 cm: heJle sandige Erde: unter 60 cm: sandige Erde; sauberer Flugsand nicht 

erreicht 
n/ 0-45 cm: dunkelbraune sandige Erde (Steinaxt in T. 15 cm, I Scherbe NZ); unter 45 cm: sauberer Flugsand 
ol 0-35 cm: braune sandige Erde; 35-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
Bei Terrainbegehungen I Scherbe VG, l Scherbe FM3?, 7 Scherben SM bis NZ und ein Sttick Lehmbewurť geťunden. 

Bewertung: MittelgroBe Sanddline mit geringen Spuren eines Aufenthaltes des Menschen in der 
Vorgeschichte, im FrUhmittelalter und der Neuzeit. 

Literatur: -

Gr. 115- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Stark gegliederte, bewaldete Sanddi.ine "Barvínkúv hrúd", die eine Flache von ca. 

43 200m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 1 m Uberragt. lhre Grenzen nur annahernd 
bestimmt. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 100 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung 2.8.2001 6 Mikrosuchschnitte (a-t) in Abstanden von 10 m 
angelegt: 
a/ 0-20 cm: tonig-lehmige Erde (Auelehm) 
bl 0-20 cm: sattschwarze lehmig-tonige Erde; 20-30 cm: hel! braune tonige Erde (Auelehm) 
cl O-l 05 cm: hel! braune sandige Erde; unter I 05 cm: sandig-tonige Erde 
dl 0-45 cm: hellbraune sandige Erdc; 45-90 cm: hcllerc sandigc Erdc; 90-120 cm: dunklc sandige Erde; 120-130 cm: 

gclbc sandig-tonige Erde; unter 130 cm: gclbweiBe tonigc Erde 
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o 200m 

Gr. 115 

e/ 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-50 cm: helle sandige Erde; 50-80 cm: dunkle lehmige Erde; 80-85 cm: dunkle 
lehmig-tonige Erde; 85-95 cm: gelbweiBe sandig-tonige Erde 

fl 0-70 cm: dunkelbraune sandig-tonige Erde 

Bewertung: GroBe, gegliederte Sanddiine ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: HAVLÍČEK-PEŠKA 1992, 243-244 (Nr. 5). 

o 200m 

Gr. 116 

Gr. 116- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Nierenforrnige, bewaldete Sanddiine rnit einer Flache von ca. 25 400 m2 und einer 

ŮberhOhung Uber dem UmgebungsgeHinde von ca. 2m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 58 im J. 1999 nachgewiesen. 

Bei der archaologischen Erforschung 3.8.2001 14 Mikrosuchschnitte (a-m) in Abstanden von 15, 
20 und 25 m angelegt: 
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a/ 0-30 cm: dunkle sandig-tonige Erde; 30-60 cm: hellere sandig-tonige Erde (Auelehm) 
bl 0-50 cm: dunkelbraune sandig-lehmige Erde; 50-90 cm: hellere braune sandig-lehmige Erde: 90-100 cm: vermischter 

Sand; 100-130 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-35 cm: dunkle sandige Erde; 35-100 cm: hellbraune sandige Erde: 100-110 cm: rostiger Sand: unter 110 cm: 

sauberer Flugsand 
dl 0-35 cm: dunkle sandige Erde; 35-60 cm: helle sandige Erde; 60-80 cm: heller bis weiBer Sand; unter 80 cm: 

sauberer Flugsand 
el 0-50 cm: dunk1e lehmige Erde; 50-105 cm: Ůbergang vom weiBen zum gelbcn F1ugsand 
fl 0-60 cm: dunk1e sandige Erde; 60-135 cm: rostiger Sand; unter 135 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-65 cm: dunk1e sandige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
h/ 0-35 cm: dunkle sandige Erde; 35-50 cm: graue sandige Erde; 50-115 cm: rostiger Sand; unter 115 cm: sauberer 

Flugsand 
ch/ 0-35 cm: dunkle 1ehmige Erde; 35-45 cm: brauner bis rostiger Sand 
i/ 0-40 cm: dunkle sandige Erde; 40-45 cm: hellbrauner bis rostiger Sand 
jl 0-30 cm: dunkle harte sandige Erde 
kl 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-40 cm: heller Sand 
ll 0-30 cm: lehmig-tonige Erde (Auelehm); 30-40 cm: helle tonige Erde mít rostigen Flecken 
ml Auelehm 

Bewertung: MittelgroBe, gegliederte SanddUne ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 117- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Birnenformige, in NO-SW-Richtung orientierte, bewaldete SanddUne in der Flur "U 

veřejné cesty". Sie nimmt eine Flache von ca. 6 300 m2 ein und Uberragt das Umgebungsgelande 
um ca. 1 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 3.8.2001 9 Mikrosuchschnitte (a-h) in Abstanden 
von 10 m angelegt: 
<Ú 0-30 cm: dunkle lehmige Erde (Auelehm) 
bl 0-40 cm: hellbraune sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-20 cm: hellbraune sandige Erde; unter 20 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-25 cm: dunkelbraune sandige Erde; 25-80 cm: hellbraune sandige Erde; unter 80 cm: sauberer Flugsand 
el 0-35 cm: hell braune sandige Erde; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-35 cm: helle sandige Erde; 35-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: heller Sand 
gl 0-25 cm: dunkle sandige Erde; 25-55 cm: helle sandige Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
h/ 0-50 cm: dunkle sandige Erde; 50-140 cm: helle sandige Erde; unter 140 cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: Kleine SanddUne ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 118- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in N-S-Richtung orientierte, bewaldete SanddUne in der Flur "U veřejné cesty". 

Sie nimmt eine Flache von ca. 1 900 m2 ein und Uberragt das Umgebungsgelande um ca. 0,5 m. 
Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 6.8.2001 6 Mikrosuchschnitte (a-f) in Abstanden 
von 1 O m angelegt: 
aJ 0-20 cm: dunklc lchmige Erde (Auclehm) 
bl 0-70 cm: dunklc sandige Erdc; 70-90 cm: weiser Sand; unter 90 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-75 cm: dunkle sandige Erde; 75-95 cm: dun kel braune sandig-tonige Erde; unter 95 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-50 cm: dunkle sandige Erde: 50-70 cm: dunkle sandig-tonige Erde; 70-ll O cm: wciBer toniger Sand 
cl 0-50 cm: dunkle sandige Erde; 50-85 cm: dunkle sandig-tonige Erde: unter 85 cm: saubcrer Flugsand 
fl 0-20 cm: dunkle lehmige Erde (Auelehm) 

Bevvertung: Sehr kleine SanddUne ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 119 
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Gr. 119- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Lange, in W-0-Richtung verlaufende, bewaldete Sanddtine óstlich von "Barvínkův 

hrúd". Sie nimmt eine Flache von ca. 8 700 m2 ein und tiberragt das Umgebungsgelande um ca. 
2m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Erforschung 6.8.2001 ll Mikrosuchschnitte (a-j) in Abstan
den von 1 O und 25 m angelegt: 
aJ 0-30 cm: dunkle lehmige Erde (Auelehm) 
bl 0-30 cm: sekundar verschobener reiner Sand; 30-70 cm: dunkle sandige Erde; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-45 cm: dunkle sandige Erde; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-70 cm: dunkle sandige Erde; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-20 cm: dunkle lehmige Erde; 20-40 cm: dunkle sandige Erde; 40-65 om: helle sandige Erde; unter 65 cm: sauberer 

Flugsand 
fl 0-40 cm: dun kle sandige Erde; 40-70 cm: helle sandige Erde; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-25 cm: dunkle sandige Erde; 25-50 cm: heller Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-30 cm: dunkle sandige Erde; unter 30 cm: helle sandige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
chl 0-50 cm: schwarze sandige Erde mit Holzkohle; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-20 cm: dunkle sandige Erde; unter 20 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-20 cm: Auelehm (Altwasser?) 

Bewertung: Kleine Sanddtine ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 120- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
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Topographie: Ovale, in NW-SO-Richtung orientierte bewaldete Sanddtine, die eine Flache von ca. 
1 800m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 0,5 m tiberragt. lhre Grenzen nur annahernd 
bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Erforschung 6.8.2001 6 Mikrosuchschnitte (a-f) in Abstanden 
von 10m angelegt: 
aJ 0-20 cm: dunkle lehmige Erde (Auelehm) 
bl 0-10 cm: dunkle sandige Erde; 10-40 cm: hellbraune sandige Erde; 40-60 cm: grauer Sand; unter 60 cm: heller Sand; 

sauberer Flugsand nicht erreicht 
cl 0-20 cm: dunkelbraune sandige Erde; 20-30 cm: helle sandige Erde; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-35 cm: dunkle sandige Erde; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-15 cm: dunkle sandige Erde; unter 15 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-20 cm: Auelehm 

Bewertung: Sehr kleine Sanddtine ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 121 
o 100m 

Gr. 121- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NW-SO-Richtung verlaufende bewaldete Sanddline ostlich von "Barvínkův 

hrúd". Sie nimmt eine Flliche von ca. 5 100m2 ein und Uberragt das UmgebungsgeHi.nde um ca. 
1 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Erforschung 7.8.2001 9 Mikrosuchschnitte (a-ch) in Abstanden 
von 15 m angelegt: 
a/ 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-15 cm: schwarze sandigc Erde; 15-30 cm: dunkle sandige Erde; unter 30 cm: saubcrer Flugsand 
cl 0-15 cm: schwarze sandige Erde; 15-50 cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-70 cm: vermischter heller Sand; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
el 0-25 cm: dunkle sandige Erde; 25-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-50 cm: dunkle sandige Erde; 50-70 cm: brauner vermischter Sand; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-60 cm: brauner vermischter Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-55 cm: dunkelbraune sandige Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-20 cm: dunkle lehmige Erde (Auelehm) 

Bewertung: Kleine Sanddline ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -

o 

Gr. 122 

Qa 

c 
d 

e 

100m 



142 LUMÍR POLÁČEK- JAROSLAV ŠKOJEC- PAVEL HAVLÍČEK 

Gr. 122- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Kleine, kreisformige, bewaldete Sanddline in der Flur "Švehlovec", ostlich vom Burgwall 

Břeclav-Pohansko. Sie nimmt eine FHí.che von ca. 1 000 m2 ein und tiberragt das Umgebungs
geHinde um ca. 1 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 7.8.2001 5 Mikrosuchschnitte (a-d) in Abstanden 
von 1 O m angelegt: 
aJ 0-20 cm: Auelehm 
bl 0-10 cm: humusartige sandige Erde; 10-50 cm: braune sandige Erde mit Holzkoh1e; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-25 cm: Holzkohleschicht; 25-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: sauberer 

Flugsand 
dl 0-40 cm: braune sandige Erde (1 Scherbe FM3); 40-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: Sehr kleine Sanddline mit geringen Belegen eines mindestens zeitweiligen Menschen
aufenthalts im Frlihmittelalter (Mittelburgwallzeit?). 

Literatur: 
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Gr. 123- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Undeutliche, ovale, in NNO-SSW-Richtung orientierte, bewaldete Sanddline in der Flur 

"Švehlovec". Sie nimmt eine Flache von ca. 2 800m2 ein und liberragt das Umgebungsgelande um 
ca. 0,5 m. 

Untersuchung: Der Flugsand durch eine im J. 2001 durchgeflihrte Handbohrung nachgewiesen (a). 
Die Dline archaologisch nicht untersucht. 
aJ 0-80 cm: helle sandige Erde; unter 80 cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: Kleine Sanddline ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -

Gr. 124 Katastralgebiet Lanžhot (Bez. Břeclav) 
Topographie: Lange, schmale, in NW-SO-Richtung verlaufende, bewaldete Sanddtine in der Flur 

"Doubravka". Sie nimmt eine Flache von ca. 19 700m2 ein und liberragt das Umgebungsgelande 
um ca. 3 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 7.8.2001 14 Mikrosuchschnitte (a-o) in 
Abstanden von 20 m angelegt: 
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a/ 0-40 cm: braune sandige Erde; 40-55 cm: vermischter Sand; untcr 55 cm: saubcrcr Flugsand 
bl 0-40 cm: braune sandige Erde; 40-50 cm: vcrmischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-60 cm: hellbraune sandige Erde, sauberer Flugsand nicht erreicht 
dl 0-15 cm: dunklc sandige Erde; unter 15 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-35 cm: dunkle sandigc Erde mit Holzkohlenschicht in der T. 1 O cm; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-25 cm: hellbraunc sandige Erde; unter 25 cm: sauberer Flugsand 
g/ gleich unter der Obert1ache sauberer Flugsand 
h/ gleich unter der Obertlachc saubercr Flugsand 
ch/ 0-40 cm: vermischtcr Sand; unter 40 cm: saubcrer Flugsand 
i/ 0-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-10 cm: dunkle sandige Erde; 10-30 cm: vermischter Sand; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
k/ 0-50 cm: braune sandige Erde; 50-60 cm: vermischter Sand; unter 60 cm: saubercr Flugsand 
1/ 0-50 cm: braune sandige Erde; unter 50 cm: saubcrer Flugsand 
mf 0-10 cm: Feuerstelle ( 1 Sti.ick Spaltindustrie); 10-70 cm: dunkle sandige Erde; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-60 cm: braune sandige Erde: unter 60 cm: saubercr Flugsand 
o/ 0-20 cm: Auelehm 
Bei Terrainbegchungen 17 ncuzeitliche Keramikscherben gefunden 

Bewertung: MittelgroBe SanddUne mit geringen Belegen eines mindestens zeitweiligen Menschen
aufenthalts in der Vorgeschichte (nach Spaltindustrie im Neolithikum oder Aneolithikum). 

Literatur: -

Gr. 125 .- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Lange, in NW-SO-Richtung verlaufende bewaldete Sanddilne, die eine Flache von ca. 

6 500 m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 1 m ilberragt. Ihre Grenzen nur annáhernd 
bestimmt; die Innenfláche durch einen Weg in N-S-Richtung geteilt. 

Untersuchung: Bei der archáologischen Untersuchung 8.8.2001 16 Mikrosuchschnitte (a-m) in 
Abstánden von 1 O m angelegt: 
a/ 0-80 cm: dunkle sandige Erde: unter 80 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-55 cm: dun kel braune sandigc Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-50 cm: braune sandige Erde (1 Schcrbe VG, 3 Scherben NZ); unter 50 cm: sauberer Flugsand 
d/ 0-45 cm: braune sandige Erdc; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-45 cm: braune sandige Erde; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-55 cm: braune sandige Erde; 55 cm: sauberer Flugsand 
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Gr. 125 

g/ 0-100 cm: dunk1e sandige Erde; unter 100 cm: sauberer Flugsand 
h/ 0-20 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 20-90 cm: sandig-lehmige Erde; 90-110 cm: lehmig-tonige Erde (Auelehm) 
chl 0-20 cm: dunkle lehmige Erde (Auelehm) 
i/ 0-60 cm: braune sandig-lehmige Erde; 60-90 cm: hellbraune sandige Erde; 90-11 O cm: braune sandige Erde; 110 cm: 

toniger Sand mít rostigen Flecken 
jl 0-45 cm: dunkle harte sandig-lehmige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
kl 0-40 cm: dunkle sandige Erde; 40-80 cm: sandige Erde; 80-90 cm: sandig-tonige Erde mit rostigen Flecken; unter 

120 cm: tonige Erde 
ll 0-30 cm: dunkle harte sandig-Jehmige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
ml 0-20 cm: dunkle lehmig-tonige Erde (Auelehm) 

Bewertung: Kleine Sanddi.ine mit geringen Belegen eines mindestens zeitweiligen, nicht naher 
datierten Menschenaufenthalts in der Vorgeschichte und der Neuzeit. 

Literatur: -

\ 

o 100m 

Gr. 126-127 
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Gr. 126-127- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Zwei ovale, in NW-SO-Richtung orientierte, bewaldete Sanddiinen in der Flur "Jámy". 

Sie nehmen eine Flache von ca. 2 300 m2 (Gr. 126) und 3 000 m2 (Gr. 127) ein und liberragen das 
Umgebungsgelande um ca. 1 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 8.8.2001 15 Mikrosuchschnitte (a-n) m 
Abstanden von 10 und 15 m angelegt: 
a/ 0-40 cm: braune sandig-lehmige Erdc; 40-95 cm: hellbraune sandige Erde; unter 95 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-40 cm: dunkelbraune sandig-lehmige Erde; 40-80 cm: hellbraune sandige Erde; sauberer Flugsand nicht crrcicht 
cl 0-35 cm: dunkle sandig-lehmige Erde mit Holzkohlenschicht in der T. 15 cm; 35-50 cm: sandige Erde; unter 50 cm: 

sauberer Flugsand 
dl 0-30 cm: sattschwarze Ho1zkoh1enerde; 30-50 cm: hellbraune sandigc Erde; unter 50 cm: saubercr Flugsand 
cl 0-50 cm: braune sandige Erdc; unter 50 cm: saubcrer Flugsand 
fl 0-45 cm: braune sandige Erdc: saubercr F1ugsand nicht errcicht 
gl 0-30 cm: Auclehm 
hl 0-20 cm: Auelehm 
chl 0-40 cm: hel1braune sandige Erdc; untcr 40 cm: sauberer F1ugsand 
i/ 0-35 cm: hellbraune sandigc Erdc: untcr 35 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-40 cm: braune sandige Erdc; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
kl 0-30 cm: braune sandige Erde; 30-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
ll 0-30 cm: dunkle sandige Erde; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-20 cm: dunkle sandige Erde: 20-50 cm: braune sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
ni Auelehm 

Bewertung: Zwei kleine Sanddlinen ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 143 

Gr. 143- Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Ausgedehnte, Iange, in NO-SW-Richtung verlaufende Sanddline auf den Wiesen in der 

Waldflur "Hvězda". Sie nimmt eine Flache von ca. 29 500 m2 ein und liberragt das Umgebungs
gelande um ca. 1 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 26 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung 15.8.2001 31 Mikrosuchschnitte in Abstanden von 10, 20 
und 60 m (a-z, A'-G') und 3 Handbohrungen (X', X", X'") angelegt: 
a/ 0-1 O cm: humusartige Erde: 10-45 cm: braune sandige Erde mit Holzkohle in T. 30-45 cm; unter 45 cm: sauberer 

Flugsand 
bl 0-30 cm: graue harte sandige Erde (1 Schcrbe VG, 2 Scherbcn undat., 2 Sttick Lehmbewurt); sauberer Flugsand nicht 

erreicht 
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cl 0-70 cm: dunkle sandige Erde ( 4 Stiick Lehmbewurf, I Mortelbruchstiick, 2 Tierknochen); unter 70 cm: sauberer 
Flugsand 

dl 0-70 cm: dunkelbraune sandige Erde (10 Scherben VG, 3 Scherben undat., 1 Stiick Lehmbewurf, einige Tierknochen); 
70-75 cm: vermischter Sand; unter 75 cm: sauberer Flugsand 

e/ 0-70 cm: dunkle sandige Erde ( 4 Scherben VG); 70-75 cm: vermischter Sand; unter 75 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-60 cm: dunkle sandige Erde (3 Scherben VG); 60-70 cm: vermischter Sand (Holzkohle, 3 Stiick Lehmbewurf); 

unter 70 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-70 cm: braune sandige Erde (3 Scherben NZ, Lehmbewurf); 70-75 cm: vermischter Sand; unter 75 cm: sauberer 

Flugsand 
hl 0-55 cm: dunkelbraune sandige Erde (3 Scherben VG); 55-65 cm: vermischter Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-75 cm: sattschwarze sandig-lehmige Erde (3 Scherben VG, 1 Scherbe undat.); unter 75 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-60 cm: braune sandige Erde (2 Scherben VG, 1 Scherbe FM3?); 60-65 cm: vermischter Sand; unter 65 cm: 

sauberer Flugsand 
jl 0-65 cm: braune sandige Erde (2 Scherben VG, 1 Scherbe undat.; I Stiick Lehmbewurf); unter 65 cm: sauberer 

Flugsand 
kl 0-55 cm: braune sandige Erde; 55-60 cm: vermischter Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
ll 0-60 cm: braune sandige Erde (5 Scherben VG, 4 Scherben undat., I Stiick Lehmbewurf); 60-65 cm: vermischter 

Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-60 cm: braune sandige Erde; 60-65 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-65 cm: braune sandige Erde (5 Scherbcn VG, 1 Stiick undat.); 65-70 cm: vermischter Sand; unter 70 cm: sauberer 

Flugsand 
ol 0-60 cm: braune sandige Erde; 60-65 cm: vermischter Sand; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
pl 0-50 cm: braune sandige Erde (I Scherbe undat.); 50-60 cm: vermischter Sand; Uiiter 60 cm: sauberer Flugsand 
rl 0-60 cm: braune sandige Erde; 60-65 cm: vermischter Sand (1 Scherbe undat., Lehmbewurf); unter 65 cm: sauberer 

Flugsand 
s/ 0-50 cm: braune sandige Erde (5 Scherben VG); 50-55 cm: vermischter Sand; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
tl 0-45 cm: braune sandige Erde (4 Scherben VG, 2 Scherben undat.); 45-50 cm: vermischter Sand; 50 cm: rostiger 

Sand; auf dem Boden des Suchschnitts, in seiner SO-Eckc dunkle Verfiillung eines Objektes? 
u/ 0-50 cm: braune lehmigc Erde (3 Scherbcn undat.); unter 50 cm: saubercr Flugsand 
v/ 0-60 cm: braune sandige Erde (2 Scherben undat., 1 Schcrbc NZ); untcr 60 cm: sauberer Flugsand 
x/ 0-45 cm: braune sandige Erde (1 Scherbe VG); 45-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
zl 0-40 cm: braune sandige Erde; 40-45 cm: vermischter Sand; unter 45 cm: sauberer Flugsand 

A'/ 0-50cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
B'/ 0-45 cm: braune sandigc Erde (1 Schcrbe VG, I Scherbe undat.); 45-50 cm: vermischter Sand; untcr 50 cm: sauberer 

Flugsand 
C'/ 0-50 cm: braune sandige Erde; 50-55 cm: vermischter Sand; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
D'/ 0-50 cm: braune sandige Erde (3 Scherben VG, 2 Scherben undat.); 50-55 cm: vermischter Sand; unter 55 cm: 

sauberer Flugsand 
E'/ 0-55 cm: braune sandige Erde (I Scherbe VG, 1 Scherbe FM3, 3 Scherben undat.); 55-60 cm: vermischter Sand; 

unter 55 cm: sauberer Flugsand 
F'/ 0-85 cm: braune sandige Erde; 85-90 cm: vermischter Sand; unter 90 cm: tluviatiler Sand mit Schotter 
G'l 0-75 cm: braune sandige Erde; 75-85 cm: rostiger Sand (tluviatil) 

Bewertung: MittelgroBe Sanddtine mit zahlreichen Belegen einer nicht naher datierten vorgeschicht
lichen Besiedlung und eines mindestens zeitweiligen Menschenaufenthalts im Frtihmittelalter 
(Mittelburgwallzeit?). 

Literatur: -

Gr. 144-146- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Ein Komplex von ca. drei Sanddtinen, ursprtinglich ftir eine einzige deutlich gegliederte 

Dtine gehalten. Er befindet sich in den Wiesen auf dem ostlichen Ufer der Thaya. Er nimmt eine 
Flache von ca. 30 000 m2 ein und tiberragt das Umgebungsgelande um ca. 1 m. Die Grenzen 
einzelner Dtinen nur annahemd bestimmt. An der hOchsten Stelle der Dtine Gr. 146 liegt ein 
Bunker. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 25 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung 16.8.2001 18 Mikrosuchschnitte (a-j, A'-F') in Abstanden 
von 20 und 25 m angelegt: 
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aJ 0-75 cm: braune sandige Erde; 75-85 cm: dunkler Sand mit rostigen Flecken (entspricht dem Suchschnitt G' auf der 
SanddUne Gr.143) 

bl 0-40 cm: graue sandig-lehmige Erde (I Scherbe undat.); unter 40 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-30 cm: graue sandig-lehmige Erde; 30-60 cm: schwarze sandig-lehmige Erde (3 Scherben FM, 2 StUck Kalkstein 

oder Mortel); in Erweiterung des Suchschnittes auf 85 x 85 cm ein Siedlungsobjekt festgestellt, das in der T. 55 cm 
eine Gruppe von Kleinsteine beinhaltete (16 Scherben FMI bis FM2, 1 FM2 bis FM3, Tierknochen, cinige Stticke 
von Kalkstein und weiteren Gesteinen) 

dl 0-45 cm: graue sandig-lehmige Erde (1 Scherbe undat.); unter 45 cm: saubcrer Flugsand 
el 0-40 cm: graue sandig-lehmige Erde; 40-60 cm: hellbraune sandige Erde (I Scherbe undat); unter 60 cm: saubcrer 

Flugsand 
fl 0-50 cm: graue sandig-lehmige Erde (I Scherbe undat.); unter 50 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-45 cm: graue sandig-lehmige Erde; 45-55 cm: braune sandige Erde (1 Scherbe undat.); unter 55 cm: sauberer 

Flugsand 
hl 0-60 cm: graue sandig-lehmige Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-80 cm: graue sandig-lehmige Erde; unter 80 cm: grauer tluviatiler(?) Sand 
j-A'I 0-90 cm: graue sandig-lehmige Erde; unter 90 cm: grauer tluviatiler(?) Sand 
B'-D'I 0-80 cm: braune sandig-lehmige Erde; unter 80 cm: grauer tluviatiler(?) Sand 
E'l 0-55 cm: braune sandige Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
F'l 0-35 cm: graue sandig-lehmige Erde; 35-50 cm: braune sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand. 
Bei der Terrainbegehung auf der DUne Gr. 144 weitere Funde geborgen: 2 Scherben VG, 1 Scherbe FM1 bis FM3(?), 

1 Scherbe FM3. 

Bewertung: Ein relativ ausgedehnter Komplex von mindestens drei SanddUnen mit Belegen 
frUhmittelalterlicher Besiedlung (Zeitspanne FrUhslawenzeit- Mittelburgwallzeit). 

Literatur: -
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Gr. 147- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Lange, in NW-SO-Richtung verlaufende bewaldete Sanddiine siidlich von Kolonie 

"Ruské domky". Sie nimmt eine FHiche von 19 800 m2 ein und iiberragt das Umgebungsgelande 
um ca. 2 m. Ihre Grenzen nur annahemd bestimmt. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 36 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen Untersuchung am 17.8.2001 19 Mikrosuchschnitte (a-r) in Abstanden von 
5 und 20 m angelegt: 
a/ 0-25 cm: braune harte sandig-lehmige Erde 
b/ 0-20 cm: braune sandig-lehmige Erde; 20-45 cm: hellbraune sandige Erde; 45-50 cm: reiner grauweiBer Sand (mit 

groBeren Steinchen, d.h. fluviatiler Sand) 
cl 0-45 cm: braune sandig-lehmige Erde; 45-50 cm: grauweiBer Sand 
dl 0-45 cm: braune sandig-lehmige Erde; 45-50 cm: grauweiBer Sand (mít groBeren Steinchen, d.h. fluviatiler Sand) 
e/ 0-70 cm: sandige Erde; 70 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-65 cm: sandige Erde (grobcrer hellbrauner Sand); unter 65 cm: heller Sand 
g/ Aufschiittung des Weges(?) 
g'/ Auelehm 
hl 0-30 cm: schwarze sandige Erde mit Holzkohle; 30-60 cm: vermischter Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-30 cm: dunkle lehmige Erde mit rezenten Eingriffen 
i/ 0-65 cm: dunkle sandige Erde; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
j-k/ Auelehm 
1/ 0-30 cm: braune sandige Erde; 30-40 cm: vermischte sandige Erde (1 Scherbe undat.); unter 40 cm: sauberer 

Flugsand 
ml 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-25 cm: vermischter Sand; unter 25 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-25 cm: vermischter Sand; unter 25 cm: sauberer Flugsand 
ol 0-40 cm: hellbraune sandig-tonige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
pl 0-55 cm: hellbraune sandig-tonige Erde 
rl 0-30 cm: lehmig-tonige Erdc (rezenter Eingriff) 

Bewertung: MittelgroBe Sanddiine mit ganz strittigen Spuren eines nicht naher datierten Menschen
aufenthalts. 

Literatur: -
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Gr. 148- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Umfangreiche, unregelmaBige Sanddiine in der Waldflur "Písečná". Sie nimmt eine 

Flache von 28 700 m2 ein und iiberragt das Umgebungsgelande um ca. 3 m. Ihre Grenzen nur 
annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Der Flugsand durch die geologische Handbohrung Gr. 54 im J. 1999 nachgewiesen. 
Bei der archaologischen U~tersuchung 17.8.2001 wurden 10 Mikrosuchschnitte (a-i) in Abstanden 
von 25 m angelegt: 
a/ 0-40 cm: braune sandige Erdc: 40-45 cm: vcrmischtcr Sand; unter 45 cm: saubercr Flugsand 
bl 0-40 cm: braune sandige Erde (2 Scherben NZ); 40-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-40 cm: braune sandig-lehmigc Erde (1 Stiick Lehmbewurf); 40-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer 

Flugsand 
dl 0-50 cm: braune sandig-lehmige Erde (I Scherbe undat., 1 Stiick Lehmbewurf); 50-55 cm: vermischter Sand; unter 

55 cm: sauberer Flugsand 
el 0-50 cm: braune sandig-lehmige Erde (1 Scherbc undat.); 50-55 cm: vermischter Sand; unter 55 cm: sauberer 

Flugsand 
fl 0-45 cm: braune sandig-lehmige Erde (I Scherbe HM); unter 45 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-50 cm: braune sandig-lehmige Erde: 50-65 cm: vermischter Sand: unter 65 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-45 cm: braune sandig-lehmige Erde; 45-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-45 cm: braune sandig-lchmige Erdc (3 Scherben undat.); 45-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer 

Flugsand 
i/ 0-30 cm: tonige Erde (Auelehm) 

Bewertung: MittelgroBe Sanddline mit Belegen einer nicht naher datierten Besiedlung und eines 
mindestens zeitweiligen Menschenaufenthaltes wahrend der Zeitspanne Hochmittelalter- Neuzeit. 

Literatur: -
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Gr. 149- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Lange, in NW-SO-Richtung verlaufende Sanddline in einer Lichtung slidlich der Wald

flur "Tmavá". Sie nimmt eine Flache von ca. 7 900m2 ein und Uberragt das Umgebungsgelande um 
ca. 1 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt; ihr Relief stark durch Sandabbau und weitere 
Eingriffe gestórt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 31.7.2002 wurden ll Mikrosuchschnitte m 
Abstanden von 1 O m angelegt: 

a/ 0-40 cm: graue sandige Erdc; 40-50 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-30 cm: graue sandige Erde (1 Schcrbc undat.); 30-45 cm: verfarbter Sand; 45-50 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-55 cm: graue sandige Erde; 55-65 cm: saubcrer Flugsand 
dl 0-75 cm: graue sandige Erde (2 Scherben FMl); 75-85 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-50 cm: graue sandige Erde; 50-90 cm: braune sandige Erde (Ziegelfragmente NZ); unter 90 cm: braune sandige Erde 

(Ziegelfragmente NZ); sauberer Flugsand nicht cn-cicht 
fl 0-45 cm: graue sandige Erde: 45-55 cm: saubercr Flugsand 
g/ 0-45 cm: schwarze sandige Erde mit Holzkohle; 45-65 cm: saubcrcr Flugsand 
hl 0-40 cm: schwarzc sandige Erde; 40-55 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-50 cm: graue sandige Erde (1 Scherbc FMl bis FM2, 1 Scherbe FM2 bis FM3); 50-65 cm: verflirbtcr Sand; 65-70 cm: 

saubercr Flugsand 
i/ 0-60 cm: graue sandigc Erde; 60-70 cm: sauberer Flugsand 
jl tonigc Erdc (Auelehm) 
k/ Terrainbegehung (2 Scherbcn VG, 3 Scherbcn FM1, 2 Scherben FM1 bis FM3?, 1 Stlick Mi:irte1) 

Bewertung: Kleine SanddUne mit Belegen frlihmittelalterlicher Besiedlung (Zeitspanne FrUhslawenzeit
J ungburgwallzeit). Es i st wahrscheinlich, daB im Bereich dieser DUne oder in ihrer nachsten 
Umgebung (Gr. 80) in der Vergangenheit das frUhslawische Brandgraberfeld im Wald "Trnava" 
untersucht wurde. Die genaue Lage des Graberfeldes laBt sich heute nicht bestimmen. 

Literatur: POULÍK 1948-1950, 33-36, 153; DOSTÁL 1982, 109-113, 1985, 109-113. 

Gr. 150- Katastralgebiet Břeclav, Bez. Břeclav 
Topographie: Dreieckige, in N-S-Richtung gestreckte Sanddline westlich vom Hegerhaus Doubravka. 

Sie nimmt eine Flache von ca. 16 000 m2 ein und Uberragt das Umgebungsgelande um ca. 1 m. Ihre 
Grenzen nur annahernd bestimmt; die Innenflache durch eine Baumschule mit Ůberresten alterer 
Bebauung (ein Militarobjekt?) eingenommen. 
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Untersuchung: Bei Terrainbegehungen wurde das folgende keramische Scherbenmaterial gefunden: 
4 Sttick VG, 3 Sttick FM3, 1 Sttick FM4, 3 Sttick HM bis NZ, 9 Sttick undat. 

Bewertung: MittelgroBe Sanddtine mít Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen und 
frlihmi ttelalterlicher ( frlihslawi se her?, rnittelburgwallzei tlicher, j ungburgwallzei tlicher?) Besied
lung. Spuren eines mindestens zeitweiligen Menschenaufenthalt in der Zeitspanne Hochrnittelalter 
- Neuzeit. 

Literatur: -

Gr. 151 - Katastralgebiet Lanžhot, Bez. Břeclav 
Topographie: Sanfte lehmige Terrainwelle zwischen der Dline Gr. 150 und dem Hegerhaus 

Doubravka. Teilweise beackert, teilweise ein umfriedeter Garten. 
Untersuchung: Bei Terrainbegehungen ein relativ reiches Fundmaterial geborgen: 25 Scherben Lt., 

33 Scherben undat. (meist graphithaltige Ware, Lt?), 3 Scherben NZ, 3 Sttick Eisenschlacke. 
Bewertung: Eine Terrainwelle aus Auelehmen mit zahlreichen Belegen der latenezeitlichen Besied

lung und der Eisenverarbeitung. 
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Abb. 5. Die Talaue der March zwischen dem "ZusammenfluB" und dem Burgwall von Mikulčice mit Bczeichnung der 
geologischcn Dokumentationspunkte. 
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Abb. 6. Die Talaue der March zwischen dem "Zusammentluf3" und dem Burgwall von Mikulčice mit Bezeichnung der 
archaologisch untersuchten Sanddiinen und weiteren Anhohen. 
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2.2. Die Talaue der March zwischen dem Miindungsbereich der Fliisse und dem Burgwall von 
Mikulčice 
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Gr. 79- Katastralgebiet Mikulčice, Bez. Hodonín (Diine "Kněží") 
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Topographie: Lange, in S-J-Richtung verlaufende bewaldete Sanddline in der Flur "Kněží". Sie nimmt 
eine Flache von 4 100 m2 ein und liberragt das Umgebungsgelande um ca. 1 m. Ihre Grenzen nur 
annahernd bestimmt; an der 0-Seite reichen sie zu einem Damm. 

Untersuchung: Flugsand bei der geologischen Handbohrung Gr. 13 nachgewiesen. Bei der archaolo
gischen Untersuchung 24.7.2000 6 Mikrosuchschnitte in Abstanden von 10m angelegt: 
a/ 0-50 cm: humose sandige Erde (1 Stiick Spaltinclustrie, 2 Scherbcn FM3, 2 Scherben FM?); unter 50 cm: saubcrer 

Flugsand 
bl 0-30 cm: humose sandige Erde (1 Scherbc FM3, 1 Scherbe HM bis NZ); 30-60 cm: vermischter Sand; untcr 60 cm: 

sauberer Flugsand mit rostigcn Flecken 
cl 0-50 cm: humose sandige Erdc (2 Scherben VG, 2 Scherben FM3 ); 50-75 cm: vermischter Sand: untcr 75 cm: 

saubcrer Flugsand mit rostigen Flecken 
dl 0-50 cm: humose sandige Erdc (8 Scherben FM3, I Schcrbe NZ); 50-75 cm: vermischtcr Sancl; unter 75 cm: sauberer 

Flugsand 
cl 0-70 cm: humose sandige Erde (2 Schcrben VG, I Stlick Spaltindustric, 7 Scherben FM3. I Stlick Lehmbewu1f): 70-

80 cm: vermischter Sand: unter 80 cm: sauberer Flugsand mit rostigen Flecken 
Durch Tenainbegehungen I Scherbc FM3 und 5 undatierte Scherben geborgen. 

Bewertung: Kleine Sanddline mit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen (nach Spalt
industrie neolithischer oder aneolithischer) und frUhmittelalterlicher (mittelburgwallzeitlicher) 
Besiedlung. Spuren eines Menschenaufenthaltes in der Zeitspanne Hochmittelalter - Neuzeit. 

Literatur: HAVLÍČEK- POLÁČEK- V ACHEK 2003, Abb. ll. 

Gr. 128- Katastralgebiet Mikulčice, Bez. Hodonín (Diine "Za mysliveckou chatou") 
Topographie: Ovale, in NNO-SSW-Richtung orientierte Sanddline in der Waldflur "Za mysliveckou 

chatou". Sie nimmt eine Flache von ca. 4 100m2 ein und liberragt das Umgebungsgelande um ca. 1 
m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt; im N-Teil ein kleines gemauertes Gebliude. 

Untersuchung: Flugsand bei der geologischen Handbohrung Gr. 12 nachgewiesen. Bei der 
archaologischen Untersuchung 9.8.2001 ll Mikrosuchschnitte in Abstanden von 10m angelegt: 

a/ Auelehm: sauberer Flugsand nicht erreicht 
bl 0-10 cm: graue sandig-lehmige Erde (2 Scherben FM3); 10-85 cm: dunkle sandige Erde; unter 85 cm: sauberer Flugsand 
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cl 0-20 cm: humusartige Erde; unter 20 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-20 cm: humusartige Erde; unter 20 cm: sauberer Flugsand 

' 

' '\.. ---> _. 
' ' ' I 

el 0-10 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 10-40 cm: dunkle sandige Erde: unter 40 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-15 cm: dunkle sandig-lehmige Erde (1 Scherbe FM2 bis FM3, 1 Scherbe SM bis NZ); 15-50 cm: dunkle sandige Erde; 

unter 50 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-15 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 15-40 cm: dunkle sandige Erde: unter 40 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-20 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 20-50 cm: helle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-10 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 10-40 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbe FM4); 40-75 cm: helle sandige Erde 

(mit flachen Steinen in T. 40 cm); unter 75 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-15 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 15-65 cm: helle sandige Erde; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
kl Auelehm; sauberer Flugsand nicht erreicht 

Bewertung: Kleine SanddUne mit Belegen frUhmittelalterlicher (mittelburgwalzeitlicher?) Besiedlung. 
Weiterhin Spuren eines Menschenaufenthaltes in der Zeitspanne Spatmittelalter- Neuzeit. 

Literatur: HAVLÍČEK- POLÁ~EK-V ACHEK 2003, Abb. ll. 
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Gr. 129- Katastralgebiet Mikulčice, Bez. Hodonín (Diine "Štěpnice II") 
Topographie: Kleine, ovale, in NNO-SSW-Richtung orientierte SanddUne in den Wiesen "Štěpnice". 

Sie nimmt eine FHiche von ca. 2 700 m2 ein und Liberragt das Umgebungsgelande um ca. 0,5 m. 
Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 9.8.2001 nur ein Suchschnitt durchgefLihrt. 
a/ 0-60 cm: Auelehm; 60-80 cm: Sand; unter 80 cm: saubercr Flugsancl 

Bewertung: Kleine, niedrige, durch Auelehme tibercleckte SanddUne ohne Belege einer Besiedlung. Eine 
weitere Untersuchung notwendig. 

Literatur: HAVLÍČEK- POL ÁČEK- V ACHEK 2003, Abb. ll. 
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Gr. 130- Diine "Virgásky" - Katastralgebiet Mikulčice, Bez. Hodonín 
Topographie: Lange, in NO-SW-Richtung verlaufende, teilweise bewaldetc SanddUne in der Flur 

"Virgásky". Sie nimmt eine Flache von ca. 52 700 m2 ein unci Liberragt das Umgebungsgelande um 
ca. 2 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt; ihr Relief durch den Bau eines Damms unci der 
Stral3e zwischen Mikulčice unci dem Burgwall "Valy" sowie den Sandabbau stark gestbrt. In der N
Halfte in 50-er J. des 20. Jh. ein grol3mahrisches Graberfelcl untersucht. 

Untersuchung: Geologische Handbohrung Gr. 9. Bei der archaologischen Untersuchung 9.8.2001 im 
Stidteil der DUne 13 Mikrosuchschnitte in Abstanden von 1 O, 15 und 20 m angelegt: 
a/ 0-50 cm: clunkle sanclige Erclc; untcr 50 cm: saubercr Flugsand 
bl 0-35 cm: helle sandige Erde; unter 35 cm: saubcrcr Flugsand 
cl/ 0-40 cm: heJle sandige Erdc (2 Schcrben NZ); 40-65 cm: clunklc sanclig-lehmige Ercle; unter 65 cm: sauberer 

Flugsancl 
e/ 0-30 cm: dunkle sandigc Erde; 30-60 cm: dunkle sandig-lchmige Erde: unter 60 cm: saubercr Flugsand 
fl 0-40 cm: heJle sandige Erdc; 40-65 cm: dunklc sandig-lchmigc Erclc mit Holzkohle: untcr 65 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-35 cm: hellc sandige Erde; 35-75 cm: dunklc sandig-lehmigc Erdc; untcr 75 cm: sauberer Flugsand 
h/ 0-25 cm: helle sandige Erclc (1 Sttick Spaltindustric, I Schcrbc FM l bis FM2?, 3 Schcrben FM?); untcr 25 cm: 

saubercr Flugsand 
i/ 0-20 cm: clunkle sandige Erde (I Scherbe VG, 3 Scherbcn NZ, 2 Sttick Lchmbewurf, Holzkohlc); unter 20 cm: 

sauberer Flugsancl 
jl 0-20 cm: helle sandige Erde; 20-70 cm: dunklc sandig-lchmige Erdc mit rezentem Eingriťť (I Scherbc FM2 bis 

FM3?, 3 Schcrbcn NZ, Viel Lehmbewurf und Holzkohle); untcr 70 cm: saubcrer Flugsand 
k/ 0-30 cm: dunklc sandige Erde (I Scherbc NZ); untcr 30 cm: sauberer Flugsand 



Archiiologische und geologische Untersuchungen der Sanddiinen am ZusammenfluB von March und Thaya 157 

1/ 0-20 cm: dunkle sandige Erde (2 Scherben VG oder FM, l Scherbe SM bis NZ); unter 20 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-75 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; unter 75 cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: GroBe, Iange Sanddiine mit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen und 

der frlihmittelalterlichen (friihslawischen bis rnittelburgwallzeitlichen) Besiedlung. Spuren eines 

Menschenaufenthaltes in der Zeitspanne Spatmittelalter- Neuzeit. 

Literatur: HAVLÍČEK- POL ÁČEK-V ACHEK 2003, Abb. ll. 

o 100m 

Gr. 131 
ll 

Gr. 131- Diine "Louky za vodárnou"- an der Grenze der Katastralgebiete von Mikulčice (Bez. 
Hodonín) und Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav) 
Topographie: Ovale, in 0-W-Richtung orientierte Sanddtine in den Wiesen "Hlavní louky". Sie 

nimmt eine Flache von ca. 6 400 m2 ein und tiberragt das Umgebungsgelande um ca. 0,5 m. Ihre 

Grenzen sind nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Flugsand bei der geologischen Handbohrung Gr. ll nachgewiesen. Bei der 

archaologischen Untersuchung am 9.8.2001 16 Mikrosuchschnitte (a-p) in Abstanden von 10 m 

angelegt: 
a/ 0-70 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 70 cm: sauberer Flugsand 
b/ 0-30 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde (l Scherbe undat.); unter 30 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-30 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde mit Holzkohle (3 Scherben HM bis NZ); unter 30 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-30 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde (4 Stiick Lehmbewurf, Steine, Ziegelbruchstiicke); unter 30 cm: sauberer 

Flugsand 
e/ 0-40 cm: hellgrauc sandig-lchmige Erde ( l Scherbe HM bis NZ, 3 rezcnte Scherben, Holzkohle); unter 40 cm: 

sauberer Flugsand 
fl 0-40 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-50 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
h/ 0-30 cm: hcllgraue sandig-lehmige Erde (I Stiick Spaltindustrie); unter 30 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-40 cm: hcllgraue sandig-lehmige Erde (l Scherbe VG, 2 Scherben undat., l Stiick Lehmbewurf); unter 40 cm: 

sauberer Flugsand 
jl 0-40 cm: hellgraue sandig-lehmige Erdc (l rezentes Ziegelbruchstiick); unter 40 cm: sauberer Flugsand 
kl 0-40 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
1/ 0-60 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-55 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-40 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
ol 0-50 cm: hellgraue sandig-lehmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 



158 LUMÍR POLÁČEK- JAROSLAV ŠKOJEC- PAVEL HAVLÍČEK 

pl Auelchm 
Bewertung: Kleine SanddUne mit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen (nach 

Spaltindustrie neolithischen oder aneolithischen) Besiedlung. Spuren eines Menschenauťenthaltes 
in der Zeitspanne Hochmittelalter - Neuzeit. 

Literatur: HA V LÍČEK- POL ÁČEK- V ACHEK 2003, Abb. ll. 

o 

Gr. 132 

8 i-
1 
I 

I 
I 

I 

d+ 

ft-

j+ 

j;-

"''"'"--.... 

euschober 

100m 

" ll 

,, ll 

" 11 •• o 1\ 
.o~ • 

" Oll .. . 

Gr. 132- Diine "Boříčko"- Katastralgebiet Moravská Nová Ves, Bez. Břeclav 
Topographie: Unausgepragte, ovale, in N-S-Richtung orientierte DUne in den Wiesen "Hlavní louky". 

Sie nimmt eine Flache von ca. 2 300 m2 ein und Uberragt das Umgebungsgelande um ca. 0,5 m. 
Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt; Oberťlache grasig. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 9.8.2001 7 Mikrosuchschnitte (a-g) in 
Abstanden von 1 O m angelegt: 
a/ 0-60 cm: dunkle sandig-lehmige Erde (1 Scherbe HM bis NZ, I Stiick Lehmbewurť): untcr 60 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-70 cm: hclle sandige Erde (2 StUck Lehmbewurť): unter 70 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-20 cm: dunkle sandige Erde; unter 20 cm: saubcrer Flugsand 
dl 0-20 cm: graue sandig-lehmige Erde (I Scherbe VG, I Stiick Spaltindustrie); unter 20 cm: sauberer Flugsand 
cl 30 cm: helle sandigc Erde (I rezcntcs Ziegelfragmcnt); untcr 30 cm: saubcrer Flugsand 
fl 0-70 cm: dunkle sandig-lehmigc Erde: unter 70 cm: saubcrer Flugsand 
gl 0-90 cm: Auelchm; saubercr Flugsand nicht erreicht 

Bewertung: Kleine SanddUne mit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen (nach Spalt
industrie neolithischen oder aneolithischen) Besiedlung. Spuren eines Menschenauťenthaltes in der 
Zeitspanne Hochmittelalter - Neuzeit. 

Literatur: HAVLÍČEK- POLÁČEK- V ACHEK 2003, Abb. ll. 

Gr. 133- Katastralgebiet Týnec, Bez. Břeclav 
Topographie: Umfangreiche, gegliederte, in Richtung NO-SW-Richtung orientie1te, bewaldete Diine, 

die eine Flache von ca. 24 200m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 2m Uberragt. Ihre 
Grenzen nur annahernd bestimmt; durch den S-Teil verlauft in 0-W -Richtung ein verfestigter Weg. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 10.8.2001 18 Mikrosuchschnitte (a-r) in 
Abstanden von 1 O und 15 m angelegt: 
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o 200m 

Gr. 133 

aJ 0-30 cm: dunkelbraune sandige Erde; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-35 cm: dunkelbraune sandige Erde; 35-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-15 cm: dun kle sandig-lehmige Erde; 15-35 cm: braune sandige Erde; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-15 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 15-35 cm: braune sandige Erde; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-35 cm: dunkle sandige Erde; 35-60 cm: vermischter Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-15 cm: braune sandige Erde mit Holzkohle; 15-25 cm: vermischter Sand; unter 25 cm: sauberer Flugsand 
g/ 0-15 cm: Steine aus verfestigtem Weg; sauberer Flugsand nicht erreicht 
hl 0-15 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 15-40 cm: braune sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-25 cm: dunkle sandige Erde; 25-50 cm: braune sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-40 cm: braune sandige Erde; 40-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-20 cm: dunkle sandig-lehmige Erde; 20-35 cm: braune sandige Erde; 35-50 cm: vermischter Sand; unter 50 cm: 

sauberer Flugsand (2 Stiick Spaltindustrie) 
k/ 0-45 cm: braune sandige Erdc; unter 45 cm: sauberer Flugsand 
ll 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-40 cm: braune sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-15 cm: braune sandige Erde; unter 15 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-5 cm: braune sandige Erde; unter 5 cm: sauberer Flugsand 
ol 0-1 O cm: braune sandige Erde; 10-25 cm: vcrmischter Sand; untcr 25 cm: sauberer Flugsand 
p-r/ 0-20 cm: Auelehm 

Bewertung: MittelgroBe, gegliederte Sanddtine mit Belegen einer nicht naber datierten vorgeschicht
lichen (nach Spaltindustrie neolithischen oder aneolithischen) Besiedlung. 

Literatur: HAVLÍČEK- POLÁČEK-V ACHEK 2003, Abb. ll. 

Gr. 134 Katastralgebiet Týnec, Bez. Břeclav 
Topographie: UnregelmaBige, teilweise bewaldete, in 0-W-Richtung verlaufende Sanddline, die eine 

FHiche von 10 600 m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 1 m liberragt. Ihre Grenzen 
nur annahernd bestimmt; im 0-Teil kreuzen sich zwei verfestigte Wege. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 10.8.2001 12 Mikrosuchschnitte (a-k) in 
Abstanden von 10m angelegt: 
a/ 0-40 cm: braune sandig-lehmige Erde (Auelehm) 
bl 0-30 cm: braune sandige Erde; 30-40 cm: vermischter Sand; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-10 cm: dunkle sandig-lehmige Erde (1 Scherbe NZ); 10-30 cm: braune sandige Erde; unter 30 cm: sauberer 

Flugsand 
dl 0-30 cm: braune sandige Erde; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-1 O cm: dun kle sandige Erde; 10-40 cm: hellbrauner Sand; untcr 40 cm: saubcrer Flugsand 
fl 0-35 cm: dunkelbraunc sandige Erde; 35-60 cm: vcrmischtcr Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
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o 200m 

Gr. 134 

gl 0-30 cm: braune sandíge Erde (1 Scherbe SM bis NZ); 30-60 cm: vermischter Sand; unter 60 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-20 cm: hcllbraune sandigc Erde; 20-60 cm: saubercr Flugsand 
ch/ 0-35 cm: dunkelbraune sandige Erde; 35-45 cm: weíser Sand: 45-60 cm: hellbraune sandigc Erdc (2 Stlick Spall-

industrie): unter 60 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-35 cm: braune sandíge Erde: 35-40 cm: vcrmíschter Sand: unter 40 cm: sauberer Flugsand 
jl 0-20 cm: dunkle sandíge Erde: 20-40 cm: hel! braune sandige Erde: untcr 40 cm: sauberer Flugsand 
k/ 0-25 cm: Auelehm 

Bewertung: MittelgroBe SanddUne mit Belegen einer nicht naher datierten vorgeschichtlichen (nach 
Spaltindustrie neolithischen oder aneolithischen) Besiedlung. Spuren eines Menschenaufenthaltes 
in der Zeitspanne Spatmittelalter - Neuzeit. 

Literatur: -
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Gr. 135- Katastralgebiet Týnec, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NO-SW-Richtung orientierte, bewaldete Sanddi.ine, die eine Flache von ca. 

4 800 m2 einnimmt und das UmgebungsgeHinde um ca. 1 m i.iberragt. Ihre Grenzen nur annahernd 
bestimmt; der SW -Zipfel durch einen verfestigten Weg gestort. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 10.8.2001 7 Mikrosuchschnitte (a-h) und eine 
Handbohrung in Abstanden von 1 O und 20 m angelegt: 
a/ Handbohrung - Auelehm 
bl 0-20 em: dunkle sandige Erde; 20-45 cm: heJle sandige Erde; 45 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-15 cm: Auelehm 
dl 0-25 cm: dun kle sandige Erdc; 25-50 cm: heJle sandigc Erdc; 50 cm: saubcrcr Flugsand 
cl 0-10 cm: dunkle sandige Erdc; 10-40 cm: heJle sandigc Ercle; 40 cm: sauberer Flugsand 
fl O-l O cm: dunkle sandigc Erde; I 0-30 cm: helle harte sandige Erde: sauberer Flugsand nicht erreicht 
g! 0-20 cm: schwarze sandige Erdc; 20-30 cm: graue sandigc Erde; 30-40 cm: vermischtcr Sand: unter 40 cm: sauberer 

Flugsand 
hl 0-15 cm: dunkle sandige Erclc; 15-55 cm: hellc sandigc Erdc ( 1 Schcrbe NZ): unter 55 cm: saubcrer Flugsand 

Bewertung: Kleine Sanddi.ine mit Spuren eines Menschenaufenthaltes in der Neuzeit. 
Literatur: -
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Gr. 136- Katastralgebiet Tvrdonice, Bez. Břeclav 
Topographie: UnregelmaBige, bewaldete Sanddi.ine, die eine Flache von ca. 5 200 m2 einnimmt und 

das Umgebungsgelande um ca. I m i.iberragt. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 10.8.2001 7 Mikrosuchschnitte (a-g) in Abstan

den von 15 m angelegt: 
a/ 0-30 cm: schwarze sandige Erde: 30-40 cm: vcrmischter Sand; unter 40 cm: saubcrer Flugsand 
bl O-l O cm: dun kle sandige Erde; I 0-30 cm: braune sandigc Erde; 30-40 cm: durchmischter heller Sand; unter 40 cm: 

sauberer Flugsand 
cl 0-35 cm: dunkelbraune sandige Erde; 35-40 cm: vcrmischter Sand; 40-45 cm: saubercr Flugsand 
dl 0-40 cm: dunkelbraunc sanclige Erdc (mit Holzkohle in T. 40 cm): 40-60 cm: helle sandige Erde; unter 60 cm: sauberer 

Flugsand 



162 LUMÍR POLÁČEK- JAROSLAV ŠKOJEC- PAVEL HAVLÍČEK 

e/ 0-25 cm: dunkle sandige Erde; 25-50 cm: hellbraune sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
f-g/ Auelehm 

Bewertung: Kleine Sanddi.ine ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr.137- Katastralgebiet Moravská Nová Ves, Bez. Břeclav 

t~o.:~ .. 

Topographie: Kleinere, ovale, in 0-W-Richtung orientierte Sanddi.ine in den Wiesen "Hlavní louky". 
Sie nimmt eine FHiche von 2 400 m2 ein und i.iberragt das Umgebungsgelande um ca. 0,5 m. Ihr(! 
Grenzen nur annahernd bestimmt. 

Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 13.8.2001 wurden 10 Mikrosuchschnitte in 
Abstanden von 1 O m angelegt: 
a/ Auelehm 
b/ 0-50 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand mit rostigen Flecken 
cl 0-50 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand mit rostigen Flccken 
dl 0-50 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand mit rostigen Flecken 
e/ 0-50 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand mit rostigen Flecken 
fl 0-55 cm: hellbraune sandig-lchmige Erde; unter 55 cm: sauberer Flugsand mit rostigen Flecken 
gl 0-50 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand mit rosti gen Flecken 
h/ 0-50 cm: hellbraune sandig-lchmige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand mit rosti gen Flecken 
i/ 0-60 cm: hellbraune sandig-lehmige Erde; unter 60 cm: sauberer Flugsand mit rosti gen Flecken 
jl Auelehm 

Bewertung: Kleine Sanddi.ine ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -

Gr. 138- Katastralgebiet Moravská Nová Ves, Bez. Břeclav 
Topographie: Umfangreiche, unregelmaBige, in N-S-Richtung verlaufende Sanddi.ine in der Flur 

"Osové louky". Sie nimmt eine Flache von 47 200m2 ein und i.iberragt das Umgebungsgelande um 
ca. 2 m. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt; ihre Oberflache stark durch Sandabbau gestOrt. 

Untersuchung: Flugsand bei der geologischen Handbohrung Gr. 10 nachgewiesen. Bei der 
archaologischen Untersuchung 13.8.2001 20 Mikrosuchschnitte (a-t) in Abstanden von 15, 25 und 
40 m angelegt: 
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cl 0-35 cm: dunkle sandigc Erdc mit Holzkohle; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-35 cm: dunkle sandigc Erde: unter 35 cm: saubercr Flugsand 
e/ 0-60 cm: dunkle sandigc Erde; untcr 60 cm: sauberer Flugsand 
fl dicht unter der Obcrflachc sauberer Flugsand 
g/ dicht unter der Oberflache saubcrer Flugsand 
hl 0-40 cm: dunkle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
i/ dicht unter der Oberflache sauberer Flugsand 
jl 0-45 cm: sandige Erde; unter 45 cm: saubcrer Flugsand 
kl dicht untcr der Obert1achc saubercr Flugsand 
ll dicht unter der Oberflache sauberer Flugsand 
ml 0-40 cm: dun kle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-50 cm: dunkle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
ol 0-35 cm: dunkle sandige Erde; untcr 35 cm: sauberer Flugsand 
pl dicht untcr der Oberflliche saubcrer Flugsand 
q/ 0-15 cm: dunklc sandige Erde; unter 15 cm: saubercr Flugsand 
r/ 0-30 cm: dunkle sandige Erde: unter 30 cm: sauberer Flugsand 
s/ 0-65 cm: dunkle sandige Erde; unter 65 cm: sauberer Flugsand 
tl 0-65 cm: dunkle sandige Erde; unter 65 cm: sauberer Flugsand 

Bewertung: GroBe Sanddtine ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -
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Gr. 139- Katastralgebiet Týnec, Bez. Břeclav 
Topographie: Lange, in NO-SW-Richtung verlaufende Sanddi.ine, die eine Flache von ca. 22 900m2 

einnimmt und das UmgebungsgeHinde um ca. 1m liberragt. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 13.8.2001 14 Mikrosuchschnitte (a-n) in 

Abstanden von 10, 20 und 30 m angelegt: 
a/ Auelehm 
bl dicht unter der Obertlache sauberer Flugsand 
cl dicht unter der Oberflache sauberer Flugsand 
dl 0-10 cm: dunkle sandige Erde; 10-25 cm: helle sandige Erde; unter 25 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-15 cm: dunkle sandige Erde; 15-35 cm: helle sandige Erde; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-15 cm: dunkle sandige Erde; 15-40 cm: helle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
gl 0-15 cm: dun kle sandige Erde; 15-40 cm: helle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
hl O-l O cm: dunkle sandige Erde; I 0-20 cm: helle sandige Erde; unter 20 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-15 cm: dunkle sandige Erde; 15-30 cm: helle sandige Erde; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
jl O-l O cm: dunkle sandige Erde; I 0-20 cm; helle sandige Erde; unter 20 cm: sauberer Flugsand 
k/ dicht unter der Obertlache: sauberer Flugsand 
ll 0-20 cm: sandig-lehmige Erde mit Holzkohle; unter 20 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-20 cm: dunkle harte sandig-lehmige Erde (Ůbergang zum Auelehm im Altarm); unter 20 cm: sauberer Flugsand 
n/ Auelehm 

Bewertung: MittelgroBe Sanddline ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -

Gr. 140- Katastralgebiet Týnec, Bez. Břeclav 
Topographie: GroBere, gegliederte Sanddi.ine, die eine FHiche von ca. 49 700 m2 einnimmt und das 

Umgebungsgelande um ca. 2 m liberragt. Ihre Grenzen nur annahernd bestimmt. 
Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 14.8.2001 21 Mikrosuchschnitte (a-u) in 

Abstanden von 10 m angelegt: 
a/ 0-20 cm: dunkle sandige Erde; unter 20 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-15 cm: dun kle sandige Erde; 15-45 cm: heller Flugsand? (3 Scherben VG) 
cl 0-50 cm: dun kle sandige Erde; unter 50 cm: sauberer Flugsand 
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Gr. 140 

dl 0-!0 cm: dunkle sandige Erde: 10-25 cm: helle sandige Erde; unter 25 cm: sauberer Flugsand 
e/ 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-45 cm: helle sandige Erde (1 Stlick Spaltindustrie); unter 45 cm: sauberer Flugsand 
fl 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-60 cm: helle sandige Erde (sauberer Flugsand?) 
g/ 0-40 cm: dun kle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
hl 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-40 cm: helle sandigc Erde ( 1 Stlick Spaltindustrie): unter 40 cm: sauberer Flugsand 
chl 0-15 cm: dunkle sandige Erde; 15-40 cm: helle sandige Erde; untcr 40 cm: sauberer Flugsand 
i/ 0-60 cm: hcllbraune sandig-lehmige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
jl 0-15 cm: dunkle sandige Erde: 15-50 cm: helle sandige Erde (1 Stlick Spaltindustrie): unter 50 cm: saubcrer Flugsand 
kl 0-20 cm: dunkle sandigc Erde; 20-40 cm: heJle sandigc Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
1/ 0-20 cm: dunkle sandige Erde (1 Scherbc NZ); 20-45 cm: helle sandige Erde: unter 45 cm: sauberer Flugsand 
ml 0-15 cm: dunkle sandige Erde; unter 15 cm: sauberer Flugsand 
n/ 0-15 cm: dunkle sandige Erde; 15-60 cm: helle sandige Erde; saubcrer Flugsand nicht crreicht 
ol 0-1 O cm: dunkle sandige Erde; 10-40 cm: helle sandige Erde; unter 40 cm: sauberer Flugsand 
pl 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-55 cm: helle sandige Erde mit Holzkohle; sauberer Flugsand nicht erreicht 
rl 0-60 cm: hellc sandigc Erde (3 Scherben VG); sauberer Flugsand nicht erreicht 
s/ 0-20 cm: dunkle sandige Erde; 20-35 cm: hellc sandige Erde; sauberer Flugsand nicht erreicht 
tl 0-30 cm: dunk1e sandig-lehmige Erde; 30-70 cm; helle sandig-lehmige Erde 
u/ 0-25 cm: Auelehm 

Bewertung: GroBe Sanddtine mit Belegen einer vorgeschichtlichen (nach Spaltindustrie mesolithi
schen? bis aneolithischen) Besiedlung. Spuren eines Menschenaufenthaltes in der Neuzeit. 

Literatur: -

Gr. 141- Katastralgebiet Týnec, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in NWW-SOO-Richtung orientierte, bewaldete Dtine, die eine FHiche von ca. 

3 800 m2 einnimmt und das Umgebungsgelande um ca. 1 m tiberragt. Ihre Grenzen nur annahernd 
bestimmt. 

Untersuchung: Flugsand bei der geologischen Handbohrung Gr. 16 nachgewiesen. Bei der archaolo
gischen Untersuchung 14.8.2001 7 Mikrosuchschnitte (a-g) in Abstanden von 15m angelegt: 
a/ Auelehm 
bl 0-30 cm: dunkle sandige Erde; 30-50 cm: helle sandige Erde; 50-60 cm: sauberer Flugsand 
cl 0-10 cm: dunkle sandige Erdc; 10-40 cm: helle sandige Erde; 40-50 cm: sauberer Flugsand 
dl 0-30 cm: schwarze sandige Erde; 30-35 cm: vermischter Sand mit Holzkohle; unter 35 cm: sauberer Flugsand 
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Gr. 141 

e/ 0-25 cm: dunkle sandige Erde: 25-55 cm: helle sandige Erde: unter 55 cm: saubercr Flugsand 
fl 0-10 cm: dunkle sandige Erde; 10-60 cm: heller Sand; sauberer Flugsand nicht erreicht 
g/ 0-20 cm: Auelehm 

Bewertung: Kleine Sanddtine ohne Belege einer Besiedlung. 
Literatur: -

Gr. 142 
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Gr. 142- Katastralgebiet Tvrdonice, Bez. Břeclav 
Topographie: Ovale, in N-S-Richtung orientierte Sanddline, die eine Flache von ca. 6 400 m 

einnimmt und das UmgebungsgeHinde um ca. 1 m Uberragt. Ihre Grenzen sind nur annahernd 
bestimmt. 
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Untersuchung: Bei der archaologischen Untersuchung 14.8.2001 wurden ll Mikrosuchschnitte (a-j) 
in Abstanclen von 15 m angelegt: 
a/ 0-30 cm: schwarze sandigc Erdc; unter 30 cm: sauberer Flugsand 
bl 0-40 cm: braune hartc sandig-lchmige Erdc mit rostigen Flcckcn (Auclchm?); 40-60 cm: helle sandige Erde: sauberer 

Flugsand nicht eneicht 
c-f/ Auclchm 
gl 0-45 cm: schwarze sandige Erde; saubercr Flugsand nicht crrcicht (Tcrrain stark durch den Bau eines Heubodcns 

gcstbrt) 
h/ 0-40 cm: schwarze sandige Erde: sauberer Flugsand nicht errcicht (Tcrrain stark durch den Bau cincs Heubodens 

gcst(irt) 
ch/ 0-30 cm: dun kle sandigc Erde: 30-60 cm: helle sandige Erdc: untcr 60 cm: sauberer Flugsand 
i-jl Auelehm 

Bewertung: Kleine Sanddi.ine ohne Belege einer Besiecllung. 
Literatur: -

3. Auswertung 

Mitte1punkt der in den Jahren 2000 und 2001 durchgefi.ihrten siecllungsarchaologischen Unter
suchungen waren zwei Mikroregionen, namlich der ZusammenfluJ3 von March uml Thaya und der 
claran anschlieJ3ende Abschnitt der Talaue der March in Richtung des Burgwalls Valy bei Mikulčice. 
Die Hauptaufmerksamkeit wurcle der Dberpri.ifung von Sancldi.inen als potentiellen SteJlen vorgeschicht
licher und frlihmittelalterlicher Besiedlung gewiclmet. 64 Lagen, clie anhand geomorphologischer unci 
geologischer Kartierung als Dlinen bezeichnet worden waren, wurclen der archaologischen Unter
suchung unterworfen. In 5 Fallen wurde festgestellt, claJ3 es sich nicht um Di.inen handelt, sondern um 
bloJ3e Anhohen aus Auelehm. Bei den sonstigen Lagen wurden mittels archaologischer Sondierungcn 
und Handbohrungen Belege der Besiedlung Uberprlift, gegebenenfalls der Umfang der Flugsande 
prazisiert. 

Die meisten erforschten DUnen sincl heute bewaldet oder mit Gras becleckt. Dies bedingt die 
Methode der archaologischen Untersuchung mit Hilfe von Mikrosuchschnitten. Der Aussagewert 
dicser Sondierungen ist natlirlich sehr beschrankt und im Vergleich mit der Terrainbegehungen (Gr. 
80, 151) oder einer orden~lichen arch~iologischen Grabung (Břeclav-Pohansko, Mikulčice-Valy) 
bescheiden. Die Ergebnisse konnen nur vorlaufig sein: sie sollen als Grundlage flir eine klinftige 
detaillierte Erforschung dienen. Anhand der hier vorgestellten Evidenz sollten Dlinen oder ganze 
Abschnitte der Talaue flir eine weitere archaologische Untersuchung ausgewahlt werden. 

Die Interpretation der Funde aus Mikrosuchschnitten ist nicht immer eindeutig. Dort, wo sich 
Funde aus einer gewissen Periodc der Vorgeschichte oder des Frlihmittelalters in mehreren Such
schnitten auf einer Dline wiederholen und mit weiteren Begleitanzeigern der Besiedlung - Knochen, 
Lehmbewurf, Steine, humose Erde mit Holzkohle - erganzt sind, dort ist eine ordentliche Besiedlung 
in Erwagung zu ziehen. Dagegen vereinzelte Keramik- oder Spaltindustriefunde konnen als Beleg flir 
einen nicht naber bestimmten Aufenthalt des Menschen herangezogen werden. Die Gri.inde fúr einen 
kurzfristigen Aufenthalt auf der Di.ine konnen unterschiedlich gewesen sein. Eine der Moglichkeiten 
ist wirtschaftliche Tatigkeit wie Jagd und Fischfang, die Gewinnung von Rohstofťen, besonders von 
Holz und Sand, die Wald- uml Landwirtschaftsarbeit einschliel3lich der Viehzucht. Ebenso konnten 
dort Menschen beim Dbergang der Aue im Zuge von Fern- oder Kurzreisen Aufenthalt machen. Nicht 
ausgeschlossen ist auch eine Zuflucht in unruhigen Zeiten. Besonders strittig sind Funde aus dem 
Hochmittelalter bis zur Neuzeit. lm Unterschied zur Vorgeschichte und dem Fri.ihmittelalter, als die 
Talaue relativ gi.instige Lebensbedingungen bot, waren das 13. Jh. und die danach folgenden 
Jahrhunderte clie Zeit regelmaJ3iger Dberschwemmungen in der FluJ3aue (OPRAVIL 1983, 1999, 2000; 
HA VLÍČ:EK- PEŠKA 1992). In jener Zeit kann es sich nur noch um kurzfristige Aufenthalte gehandelt 
haben, die ehestens durch wirtschaftliche lnteressen verursacht waren. 
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Abb. 7. Mikulčice, "Valy". Quartargeologische Situation im breiteren Raum der frilhmittelalterlichen Siedlungsagglomera
tion mit Bezeichnung der Sanddilnen (punktiert). 

Von insgesamt 64 erforschten Dlinen weisen 30 Lagen vorgeschichtliche und 15 Lagen 
frtihmittelalterliche Funde auf. Die Dtinen mit Belegen frtihmittelalterlicher Besiedlung bis auf Gr. 
122, 144 und 149 waren alle schon frliher in der Urzeit besiedelt gewesen. Zahlreichere Fund
komplexe, mit Begleitanzeigern der Besiedlung erganzt, sind in ca. 15 Fallen vorhanden. 

Mit Rticksicht auf den Charakter der Fundkomplexe, die meistens durch kleine atypische 
Keramikfragmente gebildet werden, kann die urzeitliche Besiedlung der Dtinen in den meisten Fallen 
nicht naher datiert werden. Eine Ausnahme stellt die Sammelkollektion aus Dtine Gr. 80 dar, wo die 
Besiedlung im Mesolithikum(?), Neolithikum, A.neolithikum, der Bronzezeit, in der Latene- und 
Romerzeit(?), in der frlihslawischen Periode, der Alt-, Mittel- und Jungburgwallzeit sowie Funde aus 
dem Hochmittelalter bis zur Neuzeit belegt sind (Abb. 9, 10:1-12). Áhnlich lassen sich die meisten, 
durch Terrainbegehungen geborgenen Funde aus der Lage Gr. 151 in die Latenezeit datieren (Abb. 
ll: 10-20). Die Spaltindustrie zeigt allgemein auf das Neolithikum bis A.neolithikum, wobei in einigen 
Fallen mesolithische Besiedlung nicht ausgeschlossen ist. Einige Kollektionen identifizieren anhand 
der Graphittonkeramik Latenezeitliche Besiedlung. Anhand frtihmittelalterlicher Funde konnen relativ 
zuverlassig drei Perioden unterschieden werden: die frtihslawische, die alt- bis mittelburgwallzeitliche 
und die jungburgwallzeitliche. Die Unterscheidung der hoch- und spatmittelalterlichen Keramik von 
der neuzeitlichen ist in manchen Fallen wieder strittig. 

Dtinen mit urzeitlicher Besiedlung konzentrieren sich in der Nahe der Thaya, besonders im 
Raum zwischen dem Burgwall Pohansko und der Kyjovka. Sie bilden einen zusammenhangenden, 
NW-SO orientierten Streifen, der der Verbreitung optimaler Naturbedingungen oder dem Verlauf 
alter Wege entsprechen kann. Dagegen bleiben die meisten von der Thaya entfernten Dtinen im NO-
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Teil ihrer Talaue ohne Besiedlungsbelege. lm Vergleich mit dem Bereich des Zusammenflusses ist die 
urzeitliche Besiedlung der Dlinen in der Talaue der March weniger ausgepragt und konzentriert sich 
nur in zwei Lagen, ostlich von Týnec und in der Umgebung des Burgwalls von Mikulčice. Bisher 
kann ein Unterschied in der Intensitat der Besiedlung zwischen den kleinen und groBen, niedrigen und 
hoheren Dlinen nicht belegt werden. Besiedlungsspuren kommen auf allen Dlinenformen des 
untersuchten Gebiets vor. 

Das gleiche, was von Dlinen mit urzeitlicher Besiedlung, ihrem Netz und Charakter gesagt 
wurde, gilt auch fiir die frlihmittelalterliche Besiedlung des Untersuchungsgebiets. Ein wesentlicher 
Unterschied besteht jedoch darin, daB im Frlihmittelalter, konkret in der Mittel- und teilweise auch 
Jungburgwallzeit, dort befestigte Siedlungen, "Inselburgen" entstanden (POLÁČEK 2001). Es handelt 
sich um bedeutsame Machtzentren des 9. Jahrhunderts (Mikulčice-Valy, Břeclav-Pohansko) sowie des 
11.-12. Jahrhunderts (Břeclav, Hodonín). Besonders rund um die mittelburgwallzeitlichen Zentren 
entstehen im 9. Jahrhundert ganze Siedlungskomplexe, die sowohl auf Sanddlinen, als auch auf 
niedriger gelegenen Auelehmen situiert sind. Es handelt sich um die deutlichsten Konzentrationen der 
Besiedlung im Rahmen des verfolgten Gebiets, die jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit sine!. 

Die historische Landschaft der Talaue sah anders aus als die heutige. Die Rekonstruktion ihres 
Aussehens - ihres Reliefs, des FluBnetzes und der Vegetation - in der Vorgeschichte sowie im Frlih
mittelalter ist nur in Form eines Modells moglich. Es ist offensichtlich, daB es um eine gegliederte 
Landschaft ging, die mit verzweigten FluBarmen durchwirkt war, die zahlreiche FluBinseln bildeten. 
Aus dem Schotterboden des Tals, der teilweise mit alteren Auelehmen tiberdeckt war, ragten 
Sanddlinen, Ďberreste von Schotterterrassen unci weitere Anhóhen hervor, die flir die urzeitliche unci 
frlihmittelalterliche Besiedlung optima! waren (OPRAVIL 1983; POLÁČEK 1997a). Diese erhohten 
Gebilde waren auch ftir die Ďberquerung des FluBtals von Bedeutung und wurden durch alte Wege 
von Lokal- sowie Ferncharakter genutzt (KVĚT 1999). 

Obwohl Sanddlinen einen viel gesuchten Standort der vorgeschichtlichen und frlihmittelalter
lichen Besiedlung darstellten, sine! sie nicht die einzigen Siedlungsareale in der Talaue. Besiedelt 
wurden auch niedriger gelegene Teile des Tals, die auf Auelehmen oder fluviatilen Sedimenten situiert 
waren (s. Gr. 151). Diese Lagen machten leider in den letzten Jahrhunderten im Zusammenhang mit 
der Erosions- und Akkumulationstatigkeit des Flusses wesentliche Veranderungen durch. Die 
Siedlungsschichten wurden zerstort oder mit Ďberschwemmungssedimenten Uberdeckt. Dartiber 
hinaus verhindert die heutige Vegetation- der Wald und die Wiesen- eine nahere Erkenntnis dieser 
Lagen. Die vorliegenden Ergebnisse der archaologischen Untersuchung des Interessengebiets mUssen 
daher flir ein sehr grobes Bild der ursprlinglichen Situation gehalten werden. FUr eine zuverlassigere 
Interpretation der gewonnenen Ergebnisse ist eine Konfrontation mit weiteren Quellen notwendig, 
besonders mit ordentlichen archaologischen Grabungen, welche in den letzten Jahren z.B. in Valy bei 
Mikulčice, Pohansko bei Břeclav oder Líbivá bei Břeclav vorgenommen wurden.I 

1 Die SanddUne Líbivá liegt in der Talaue der Thaya nordwest1ich von Břeclav und wurde in den Jahren 1995-1998 
archiio1ogisch untersucht (MACHÁČEK 2001 b ). 
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Abb. 8. Funde aus den SanddUncn Gr. 62 bis 65,69 bis 71,76 unclll4 am "ZusammcntluB". 
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Abb. 9. Funde aus den Terrainbegehungen auf der Sanddline Gr. 80 ("Tmavá") arn "ZusamrnenfluB". 
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Abb. 10. Funde aus den Sanddtinen Gr. 80, 122, 124, 125, 143, 144 und 148 am "ZusammcnfluB". 
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Abb. ll. Funde aus dem "ZusammenfluB" (SanddUnen Gr. 149 und 150, lehmige Anhohe Gr. 151) und der Talaue der March 
zwischen dem "ZusammenfluB" und dem Burgwall von Mikulčice (SanddUnen Gr. 79 - "Kněží", Gr. 128 - "Za 
mysliveckou chatou" und Gr. 140). 
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EXKURS 

Petr Škrdla: Spaltindustrie aus den Sanddiinen am Zusammenflufi von March und Thaya 

Wahrend der im Rahmen des "Auenprojekts" durchgeflihrten Untersuchung der Sanddiinen im 
Bereich des Zusammenflusses von March und Thaya wurde ein Komplex der gespaltenen Stein
industrie geborgen. Mít Riicksicht auf die Bedeutung der Sanddiinen in den Talauen fiir die mesolithi
sche Besiedlung und auf die Ergebnisse der frtiheren komplexen Bearbeitung der Spaltindustrie aus 
Mikulčice-Valy wird nun dieser Fundfonds selbstandig ausgewertet. 

lm Rahmen der Felduntersuchungen wurden zwei Mikroregionen verfolgt: Der eigene Zusam
menfluB von March und Thaya und die Talaue der March zwischen dem "ZusammenfluB" und dem 
Burgwall von Mikulčice. Die meisten Funde stammen aus dem ersten Gebiet, wo 46 Diinen untersucht 
wurden. Aus den 16 verfolgten DUnen in dem zweiten Gebiet stammen dagegen relativ wenige Funde. 
lm folgenden Text werden beide Gruppen getrennt erortert (das Symbol Gr. mit angefiigter Nummer 
bezeichnet den archaologischen Dokumentationspunkt und gleichzeitig die entsprechende DOne. Der 
Buchstaben hinter der Nummer bezeichnet den Suchschnitt auf der jeweiligen DUne, z.B. Gr. 74b). 

Tab. l. Úbersicht der SanddUnen (Suchschnitte) mit Fundcn von Spaltindustric. 

Dline Nr. Anzahl Kataster Anmerkung 
Gr. 66 (c) I Břeclav 

Gr. 68 (d) 1 Břeclav 

Gr. 69 (h) 2 Lanžhot 
Gr. 70 (d) I Lanžhot 

70 (h) I Entfernung zwischen den Suchschnitten "d" und "g": 75 m 
70 2 

Gr. 74 (b) 27 Lanžhot 
74 (c') 1 Entfernung zwischen den Suchschnitten "b" und "d": 20m 

Gr. 75 (a) 4 Lanžhot 
Gr. 78 (b) 1 Lanžhot 
Gr. 79 (a) I Mikulčice 

79 (e) 1 Entfernung zwischen den Suchschnitten "a" und "e": 40 m 
Gr. 80 15 Břeclav Terrainbegehung 
Gr. 108 (b") 1 Lanžhot 
Gr. 113 1 Břeclav Terrainbegehung 
Gr. 124 (m) I Lanžhot 
Gr. 130 (h) I Mikulčice 

Gr.l3l(h) 1 Mikulčice/Moravská Nová Ves 
Gr. 132 (d) I Moravská Nová Ves 
Gr. 133 (j) 2 Týnec 
Gr. 134 (ch) 2 Týnec 
Gr. 140 (e) 1 Týnec 

140 (h) I Entfernung zwischen den Suchschnitten "e" und "h": 60 m 
140 (j) 1 Entfernung zwischen den Suchschnitten "e" und "j": 120m 

Gr. 144 (c) 1 Břeclav 

Gr. 148 1 Břeclav 

''Zusammenflufi'' 

In dem Ensemble iiberwiegt die unausgepragte steinerne gespaltene Begleitindustrie, vor allem 
Mikroabschlage, Abschlage und Fragmente. Sie stammen aus Diinen Gr. 66, 68, 69, 70, 75, 78, 113, 
124 und 144. Zahlreichere Fundkomplexe brachte die Erforschung von bloB zwei Diinen- Gr. 74 und 
80. Weitere zwei Diinen, Gr. 108 und 148, lieferten vereinzelte Funde, die hypothetisch in das 
Mesolithikum datiert werden. 



Archaologische und geologische Untersuchungen der Sanddiinen am ZusammenfluB von March und Thaya 177 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

I 
20% 

10% 

I 
0% 

! 
I 

Mikulčice duny 

L__ ____ _ 

Mikulčice duny 

DZiomená čepel 

D U štěp, mikroůštěp 

DCepel, mikročepel 

I 
_ _j 

Abb. 1. Verglcich von Rohstoff- und Technologicspcktrum der Spaltindustrie von Mikulčice-Valy und des neu gewonnencn 
Enscmbles au s Diinen am ZusammenfluB der March und der Thaya. 

DUne Gr. 74, bzw. Suchschnitt 74b, lieferte die Kollektion von 27 StUck Spaltindustrie. Unter 
Uberwiegenden Mikroabschlagen, AbschHigen und Fragmenten kommen zwei KlingenbruchstUcke 
(spongioser Kreidehornstein), zwei Kerne (einer aus Radiolarit, ein anderer aus gebranntem Silizit), 
ein lokal retuschierter Abschlag (Silizit aus glazigenen Sedimenten) und ein Nagelkratzer (gebrannter 
Silizit) vor. Das letztgenannte Werkzeug konnte, gemeinsam mit dem Radiolaritkern, dem Mesolithikum 
angehoren. lm Suchschnitt 74d, die 20m vom Suchschnitt 74b entfernt ist, wurde nur ein vereinzeltes 
gebranntes Artefakt gefunden. 

Aus der DUne Gr. 80 wurde bei Terrainbegehungen eine Kollektion von 15 Artefakten steiner
oer Spaltindustrie geborgen. Es tiberwiegt darin die Begleitindustrie (Abschlage, Fragmente, Mikro
abschlage), die mit zwei Kernen (Spongolit und Radiolarit), einem ventral retuschierten Abschlag 
(gebrannter Hornstein), einem Nagelkratzer (Hornstein des Typs Olomučany?) und einem kurzen 
Abschlagkratzer (gebrannter Hornstein, wohl vom Typ Krumlovský les, Variante 2) erganzt ist. Beide 
Kratzer konnten dem Mesolithikum angehoren. 

ln das Mesolithikum konnten weiter zwei Mikrokerne aus weiteren zwei DUnen datiert werden, 
der eine aus Hornstein des Typs Krumlovský les, Variante 1 (Gr. 108), der andere aus Hornstein des 
Typs Krumlovský les, Variante 2 (Gr. 148). 
Die groBte Konzentration von Dtinen mit Funden der Spaltindustrie liegt in der Mitte des verfolgten 
Gebiets, beiderseits der Kyjovka, die in Richtung Nord-SUd das Gebiet zwischen der Thaya und der 
March Uberquert. Es gibt dort sowohl Dtinen mit den zahlreichsten Fundkomplexen (Gr. 74, 80), als 
auch mit Funden, die hypothetisch in das Mesolithikum gereiht werden (Gr. 74, 80, 148) oder nicht 
naher datierbar sind (Gr. 70, 75, 78). Die Diinen liegen ungefahr an der imaginaren West-Ost 
Verbindungslinie des osterreichischen Bernhardsthal und des slowakischen Kúty. DUnen mit weniger 
ausgepragten Funden der Spaltindustrie befinden sich meistens nordlich der genannten Konzentration 
in Richtung zum Burgwall "Pohansko" bei Břeclav (Gr. 66, 68, 69, 113 und 124). 

Talaue der March zwischen dem "Zusammenflu8" und dem Burgwall von Mikulčice 

Die Funde steHen eine unausgepragte Industrie dar, vor allem Abschlage, Mikroabschlage und 
Fragmente. Sie stammen aus Diinen Gr. 79, 130, 131, 132, 133, 134. Ein Artefakt, das dem Mesolithi
kum angehoren konnte, wurde nur in einer einzigen Lage, namlich auf der DUne 140, gefunden. Es 
handelt sich um einen Nagelkratzer aus Hornstein des Typs Krumlovský les, Variante 1. 

DUnen mit Spaltindustrie bilden zwei Gruppen. Die eine liegt in der nachsten Umgebung des 
Burgwalls Valy bei Mikulčice, die andere in der Umgebung der DUne Gr. 140 ostlich von Týnec. 
Insgesamt sind es aber sehr unausgepragte Kollektionen. 
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Abb. 2. Auswahl der Funde von Spaltindustrie aus dem ZusammentluB der March und der Thaya. 

S chluB 

Das geborgene Material ist technologisch sowie typologisch nicht allzu ausgepragt und seine 
Datierung in das Mesulithikum anhand des Vorkommens von Nagelkratzern und kleinen Kernen ist 
bei weitem nicht eindeutig. Eine ahnliche Industrie kann auch im Neolithikum vorkommen. Als 
Ganzes kann diese Kollektion rnit jener aus Mikulčice verglichen werden, und zwar vom Gesichts
punkt der verwendeten Rohstoffe und der Technologie. 

In dem Rohstoffspektrum gibt es im Vergleich mít Mikulčice einen deutlichen Unterschied. 
namlich die groBere Menge spongiosen Kreidehornsteins zum Nachteil der Hornsteine des Typs 
Krumlovský les, besonders der qualitatsvollen Variante 2. Die Vertretung einzelner technologischer 
Kategorien ist dagegen mít der Mikulčicer Kollektion vergleichbar. Die maBig hOhere Zahl von 
Abschlagen, die vor allem durch die hohere Zahl von Mikroabschlagen verursacht ist, kann durch eine 
prazisere Technik der Feldarbeiten erklart werden und entspricht unseren Erkenntnissen aus der 
Grabung im Jahre 1996 in der Flur Kostelec im Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. 

Dlinen rnit Funden der Spaltindustrie am "ZusammenfluB" liegen hauptsachlich in der Mitte des 
verfolgten Gebiets, ungefahr an der imaginaren Verbindungslinie des osterreichischen Bernhardsthal 
und des slowakischen Kúty. Allgemein gilt, daB diese Dlinen im Westteil des verfolgten Gebiets liegen, 
d.h. in der Nahe der Thaya, liberwiegend auf dem Kataster von Lanžhot, weniger auf jenem von Břeclav. 
Auf der zweiten verfolgten Mikroregion sind zwei Konzentrationen von Dlinen mít Spaltindustrie zu 
beobachten, u.z. in der nachsten Umgebung des Mikulčicer Burgwalls und in der Nahe der Dline Gr. 140. 

Es kann nicht gesagt werden. daB die Trager der Spaltindustrie bestimmte Dlinentypen 
bevorzugten. Funde stammen sowohl aus kleinen sowie groBen, niedrigen sowie hoheren Gebilden. 

AbschlieBend ist festzustellen, daB die Untersuchungen Spuren der moglichen mesolitischen 
Besiedlung auf zahlreichen Sanddiinen im verfolgten Gebiet freilegten. In der nachsten Phase dieses 
vielversprechenden Forschungsvorhabens werden groBere Grabungen notwendig sein einschlieBlich 
des Sedimentenschlammens auf den gewahlten Dlinen. Nur auf diese Weise ist namlich ein groBerer 
Komplex von Artefakten zu borgen und die Problematik der mesolithischen Besiedlung der Talaue am 
ZusammenfluB der March und der Thaya zu lOsen. 
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1. Einfiihrung 

Der fUnfte Teil der archaologischen Topographie im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice 
behandelt die Katastralgebiete der Gemeinden Bzenec, Moravský Písek, Veselí nad Moravou und 
Vracov (alle im Bezirk Hodonín). Er bietet einen Uberblick aller archaologischen LokaliUiten und 
Funde bis zum 31.1.2001. lnnerhalb der Katastralgebiete sind die Fundstatten alphabetisch Flurnamen 
geordnet. Bei jeder Fundstatte sind folgende Angaben angefUhrt: 

Flur: 
Karte: 

Lage: 

Koord.: 

Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 

Lit. : 

Name der Flur oder des bebauten Teils der Gemeinde (lntravillan) 
Die Kartenart (ZM, d.h . Základní mapa I: 1 O 000 = Grundlandkarte im MaBstab I: I O 000) 
und die Nummer des Kartenblattes (z.B. 34-22-09) 
Annahernde Lokalisierung (Entfernung in m von ausgepragten Orientierungspunkten, z.B. 
der Kirche) 
Genaue Lage der Fundstatte (Koordinaten eines Punktes oder eines Polygons vom West
und SUdrand des Kartenblattes in mm) 
Hi:ihe Uber dem Meeresspiegel in m (Hohensystem "Ostsee nach Ausgleich") 
Kurzbeschreibung der Fundumstande und Befunde, Fundverzeichnis 
Nachweis der Museen, Sammlungen und Institutionen, in denen das archaologische Material 
aufbewahrt ist (mit Identifizierungsnummern). Hierbei werden folgende AbkUrzungen 
verwendet: 
AI: Archaologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik 
(Brno oder Prag) 
MLM: Mahrisches Landesmuseum (Brno) 
Literatur und Quellen (Manuskripte im Archiv des Archaologischen Instituts der Akademie 
der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, weiter AI Brno). 
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Fiir jedes Katastralgebiet ist eine Abbildungsbeilage beigefiigt, die eine illustrative zeichnerische 
Auswahl der Funde bringt. Die Numerierung der Funde auf den Abbildungen entspricht den Ordnungs
nummern der Fundstatten im Katalog. 
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Abb. I. Arbeitsgebiet der Mikulčicer Forschung im "Hinterland" des Burgwalls mit Bezeichnung der Kataster. Publikation in 
diesem Bcitrag (Schriigschraffur), in den vorherigen Teilen der archaologischcn Topographie (Kreuzschraffur: vgl. 
ŠKOJEC 1997; 1998; 2000; KLANICOV Á 1998). 1 -Bzenec, 2 - Čejkovice, 3 - Dolní Bojanovice, 4- Dubfíany, 5 -
Hodonín, 6- Josefov, 7- Kostice, 8- Lanžhot, 9- Lidéřovicc (Bestandteil von Vnorovy), 10- Lužice, ll
Mikulčice, 12- Moravská Nová Ves, 13- Moravský Písek, 14- Mutěnice, 15- Nový Poddvorov, 16- Petrov, 17 
- Prušánky, 18- Ratíškovice, 19- Rohatec, 20- Starý Poddvorov, 21 -Strážnice, 22- Sudoměřice, 23- Tvrdonice, 
24- Týnec, 25- Vacenovice, 26- Veselí nad Moravou, 27- Vnorovy, 28- Vracov. 
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2. Kataster von Bzenec (Bez. Hodonín) 

I. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 

Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Babí" 
ZM 1: I O 000, 34-22-09 
ca. 1400 m W von der Kirche 
W355- S293, W378- S282, W390- S247, W389- S214, W384- S182, W365- Sl63, W352- S181, 
W344- S221, W339- S240, W338- S274 
187-190 m 
lm J. 1886 entdeckte dort F. Myklík eine Siedlung der Urnenfelderkultur. In einer der Gruben legte er in 
der Tiefe 100 cm cine viereckige Feuerstelte mit zahlreichen Scherben frei, aus denen ein hohes, durch 
Brand deformiertes VorratsgefaB zusammengestellt werden konnte. Laut cinem anderen Bericht wurde in 
der Feuerstelle "viel GroB- und Kleingeschirr, daneben 8 Reibsteine und einen Mahlstein aus Glimmer
schiefer" entdeckt. Ein weiterer Bericht erwlihnt ca. 20 GefaBe in der Feuerstelle, die neben- und 
aufeinander gestapelt waren (Abb. 3:2-5), von welchen nur ein vorratsgefaBftinniger, mit vertikaler 
Kannelierung verzierter Doppelhenkeltopf geborgen werdcn konnte. Derselbe Bericht spricht weiter von 
einer anderen ausgegrabenen Grube mit Feuerstelle, Aschenťiillung und zahlreichem tihnlichem Keramik
material in Scherben. Beim Graben auf anderen Teilen der Fundstelle entdeckte F. Myklík cine 
betrachtliche Menge Keramikmaterial. 
Ein weiterer Bericht spricht davon, daB F. Myklík im J. 1886 auť einer niedrigen Sandbank des rechten 
Ufers des Bachs Syrovinka, NW des SchloBparks ein Graberfeld entdeckte, wo beim Anlegen eines 
Hopfengartens Brandgraber der Urnenfelderkultur gestiirt wurden. Es konnte nicht fcstgestellt werdcn, ob 
es sich vielleicht nicht um die Beschreibung der oben erwlihnten Befunde handelt. 
lm J. 1895 sammelte auf dieser Siedlung LL. Červinka Keramik und Fragmente von Bronzegerliten. Er 
stellte fest, daB sich die Kulturschicht mit Aschen und Keramikfragmentcn von dort iiber die ganze 
Feldtlur "Volské" bis zum "Zigeunerberg" bei Vracov zieht. 
Ein anderer Bericht spricht von dem Fund eines Feuersteinmessers von ll ,5 cm L., dessen Schneide 
beidseitig regelmaBig geschliffen ist, von cinem SerpentinmeiBel, einer Speerspitze und cinem entzwei
gebrochenen Hammer, die alle 1886 von F. Myklík entdeckt wurden (Abb. 3: 1). 
Das Museum Zlín fiihrte im J. 1962 auf der Fundstelle eine Testgrabung durch, die den Zustand des 
junghallstattzeitlichen Graberfelds feststellen sollte, das durch J. Hirš aus Bzenec beim Aufbau der 
Familienhauser am Kriegsende und danach entdeckt worden war (es wurden 4 Grtiber entdeckt). Wahrend 
der Grabung wurden zwei Gruben der Velaticer Kultur, zwei Grubengraber der Horákov-Kultur und cin 
Siedlungsobjekt aus der spliten Kaiserzeit erforscht. 
Wtihrend der erwtihnten Grabung iiberreichte B. Jankovský aus Bzenec den Museumsmitarbeitern 
Fragmente eines sptitburgwallzeitlichen Topfs, den er im Garten, im SW-Streifen der bebauten Grund
stiicke ausgrub. 
Im J. 1961 wurde in dem Aushub fiir die Wasserleitung auf der StraBe zwischen den letzten Htiusern und 
dem Getliigelhof, etwa auf dem Niveau der oben erwahnten erforschten Gruben der Velaticer Kultur, ein 
kleinerer schlanker Schuhleistenkeil au s feinktirnigem, grauem Schiefer entdeckt. 
In den J. 1954 und 1956 entdeckte J. Hirš in den Objekten der Velaticer Kultur mehrere KeramikgetliBe. 
Das erste Objekt wurde 1954 beim Errichten des Wegs zum Haus Nr. 1085 gestiirt, weitere zwei wurden 
1956 im Garten hinter den Htiusern Nr. 866 von O. Uretschlager und Nr. 857 von J. Rygár festgestellt. 
Neben GefaBen fand J. Hirš darin auch einige Tassen der Velaticer Kultur. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec); Mus. Zlín (lnv.Nr. B 2175, C 4897-
4956,4982-4998, E 4865-4896, F 4957-5012, G 5013); MLM Brno (Sammlung F. Myklík). 
LL. ČERVINKA (1896; 1902, 225); F. MYKLÍK (1887); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und 
Brno (Nr. 1428/46,692/52, 1456/55 und 1764/67). 

"Bzinek" 
ZM 1:10 000,34-22-09,34-22-10 
ca. 1100 m S von der Kirche 
W380- S 110, W632- S 111, W610- S39, W378- S33 (annahernde Lokalisierung) 
180-200 m 
Bei der Rekultivierung des gerodeten Waldes wurde im J. 1940 ein KeramikgefáB mit 106 nach dem 
J. 1606 geprtigten Miinzen gefunden. 
lm J. 1942 entdeckten V. Hrubý und J. Pavelčík cine Siedlung mit linearband- und burgwallzeitlicher 
Keramik (Abb. 3:6-10), sowie mit Splittern der geschliťfenen und gespalteten Steinindustrie. Laut cinem 
tiltcren Bericht wurde beim Stubbenroden cine unbekannte Zahl von Grtibern der Urnenfelderkultur 
zerstiirt, von denen nur eine grtiBere Urne mit Griibchenband auť dem Hais und groBen Nabeln auf dem 
Bauch gerettet werden konnte. 
Unter nicht naher bekannten Umstanden fand der dortige Schuldirektor J. Gartner auf der Fundstelle cine 
kleinere zweiteilige schildftirmige Bronzefibel der Velaticer Kultur. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

Nachw.: Mus. Uherské Hradiště (Funde aus dem J. 1942: Sammlung V. Hrubý, Inv.Nr. 2983-2885; 8967-8993; 
14437-14446); Grundschule Bzenec (Gefal3 aus dem Brandgrab- nicht UberprUft); MLM Brno (Fibel); 
Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec (Mtinzen). 

Lit.: E. NOHE.JLOVÁ-PRÁTOVÁ (1957, 30); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 476/45, 
1938/46, 1451/47, 1613/47, 1734/47, 692/52, 1457/55). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Falaříky" 

ZM 1:10 000,34-22-09 
ca. 1400 m W von der Kirche 
W368- S203, W392- S188, W381- S179, W360- Sl89 
187-190 m 
Unter unbekannten UmsUinden wurde in der F1ur "Falaříky" cin schlanker ťacettierter Axthammer der 
Schnurkeramikkultur geťunden, der aus schwarzem Schieťer hergestellt war (Abb. 3:11; L. 16,3 cm). In 
cinem der alteren Berichte wird auch die Schneide eines anderen Axthammers der Schnurkeramikkultur 
erwahnt, dic in der Durchbohrung zerbrochen war. Hier handelt es sich wohl um einen Fehler; der Fund 
wird rnit der Schncide des Axthammers von der Fundstelle "Starý hrad" identisch sein. 
Auf dieser Fundstelle wurde !aut cinem alteren Bcricht cin Grab freigelegt, aus dem F. Myklík cine 
latenezeitliche Urne, cine eiserne Lanzenspitze und cin Messer rettete. Ein anderes Grab mit ahnlichcr 
Ume, die mit einer Schtissel bedeckt war, entdeckte auf dem Feld von Růžica J. Gartner. In cinem anderen 
Berieht werden dieselben Funde in die romische Kaiscrzeit datiert. Ein weitcrer Bcricht bcschreibt den 
Fund einer unverzierten kaiserzcitlichcn Urne, dic mit cincr Schi.issel bcdcckt war und nebcn der cine 
Lanzenspitze und cin Messer eingeschlagen warcn. Ein Kcramikgeťal3 aus der romischen Kaiserzcit und 
die Lanzcnspitze aus dem 1. Jh. erw~ihnen E. Beninger und H. Freising. Hi:ichstwahrscheinlich geht es um 
einen und denselben Fund. 
Weiter erw~ihnten die Au toren den Fund eines vascnartigen Topfs aus dem Anfang des 1. Jh., der auf eincr 
Ti:ipťerscheibe hergestellt war und unter unbekannten Urnstanden in derselben Flur entdeckt wurde. 
Unter nicht naher bekannten Umstanden wurde cine goldene ri:imische MUnze, cin Denar von Gaius Julius 
Caesar entdeckt. 

Nachw.: MLM Brno (Sarnmlung I.L. Červinka- Axtharnmcr Inv.Nr. 51926: Sammlung F. Myklík- Grabinventar): 
Privatsammlung Skála (goldene Mi.inze). 

Lit.: E. BENINGER- H. FREISING (1933. 41, 50); S. BOLIN (1926, 117); I.L. ÚRVINKA (1895; 1896; 1902.285, 
298; 1908, 131, obr. 42; 1936, 111; 1942; 1946); F. KALOUSEK ( 1945, tab. LXXXVI: I; 1947); F. Kl~ÍŽEK 
(1933); E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ (1955, 208, 298); V. PODBORSKÝ a kol. (1993, obr. 284); A. RZEHAK 
(1918); L. ŠEBELA (1986, 92, tab. 162; 1999, 44); Betichte im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37, 5052/40, 
5944/40) und Brno (Nr. 598/46, 2537/46, 2627/52, 1463/55, 1464/55, 1472/55, 59/92). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Háj" 
ZM I: 10 000, 34-22-10 
ca. 2900 m NOO von der Kirchc 
W319- S370, W345 - S316, W307- S290, W269 - S322 
180-190 m 
Beim Klotzgraben wurden 1893 im Wald "Háj" 50 Silber- und Kupfermi.inzen in cinem Gcfal3 geťunden. 
MLM Brno. 
E. NOHE.JLOVÁ-PRÁTOVÁ (1957, 216). 

"Horní hory" 
ZM I: I O 000, 34-22-10 
ca. 1200 m NO von der Kirche 
W88- S300, W104- S297, W103- S292, W87- S292 
292m 
Auf dem Felsenvorsprung, an der Stelle der angcnommenen Burg, wurde 1986 bei Terrainbegchungen 
eine gri:il3ere Menge mittclaltcrlicher Keramik aus dem 12.-15. Jh., cin Eisengegenstand und ein Tierknochen 
geborgen. 
Mus. Uherské Hradiště (Zuwachsnr. 27/82). 

Intravillan der Gemeinde (Areal der SchuJe) 
ZM I: I O 000, 34-22-10 
ca. 70 m NW von der Kirche 
W19- S204, W20- S207, W24- S205, W22- S202 
194m 
lm J. 1899 wurde beim Autbau der Bi.irgcrschule mittelalterliche Keramik entdeckt. In einem der Get1il3e 
gab es "mehrere Bergmi.inzen mit dem bi:ihmischen Li:iwen". 
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Nachw.: 
Lit.: Bericht im Archiv des Al Praha (Nr. 760/35) und Brno (Nr. 1467/55). 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

lntravillan der Gemeinde (Hausnr. 90) 
ZM 1:10 000,34-22-10 
100 m SO von der Kirche 
W33- S195 
194m 
lm J. 1957 wurdc bcim Ausschachten eines Wasserleitungsgrabens auf dem Platz vor dem Haus Nr. 90 ein 
Grab der Glockenbecherkultur gesttirt (Abb. 3: 12-15). Au s diesem Grab konnte J. Hirš zwei Glocken
becher, cin Kriiglein, einen GroBteil einer Schiissel und Scherben einer anderen ahnlichen Schiissel 
bergen. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec- Inv.Nr. HB 148, 149, 198). 
V. DOHNAL (1961): Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1854/85). 

lntravillan der Gemeinde (Hausnr. 441) 
ZM I: 1 O 000, 34-22-10 
ca. 80 m SO von der Kirche 
W30- Sl91 
190m 
Auf der Baustelle des Hauses Nr. 441 wurden im J. 1954 Miinzen entdeckt, die in zwei Gef.:iBen ruhten. 
Das erste GefaB enthielt 115 vollsttindige und drei fragmentarische Groschen Wenzels IV., in dem zweiten 
GefáB fanden sich 546 Groschen Wenzels IV. und zwei Legierungen. 
Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec. 
E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ (1956, 154). 

lntravillan der Gemeinde (Hausnr. 656) 
ZM 1:10000,34-22-10 
ca. 3100 m NOO von der Kirche 
W328- S258, W332- S260, W335- S257, W330- S255 
178m 
Beim Rigolen des Gartens Hausnr. 656 fand A. Laga einen Teil des menschlichen Skeletts, bei dem sich 
cin 16,2 cm hohes KeramikgefáB befand (Abb. 4:2). lm J. 1969 fiihrte das AI Brno, AuBenstelle Mikulčice 
auf der Fundstelle eine Rettungsgrabung durch. In dem ca. 5 m von dem angefiihrten Grab angelegten 
Suchschnitt wurde eine unregelmaBige kegelfOrmige Grube mit menschlichem Schiidel und unbestimmten 
Knochenfragmenten wohl aus cinem Kinderbecken freigelegt. Ober den Schiideliiberresten gab es ein 13,5 
hohes GetaB mit cinem undeutlichen Zeichen des Fiinfecks auf dem Boden (Abb. 4: 1). In der Nahe des 
Kinderbeckens wurden Fragmente eines Ohrrings aus Bronzedraht entdeckt. 
Die angefiihrten Funde stammen hiichstwahrscheinlich aus Korpergrabern, die beim Sandabbau in der 
ehemaligen Sandgrube gesttirt wurden. Sic gehorten wohl zu cinem groBeren Graberfeld, das anhand der 
gefundenen Gegenstande rahmcnhaft in die mittlere Burgwallzeit datiert werden kann. 
AI Brno (AuBenstelle Mikulčice)- GefáBe. 
Z. KLANICA (!97lb); J. UNGER (1972). 

Intravillan der Gemeinde (Platz) 
ZM 1:10 000,34-22-10 
ca. 100 m S von der Kirche 
W4- Sl94, W6- S200, Wl5- S!94, W29- S!87, W29- S!82 
186-188 m 
Unter nicht naher bekannten Umstanden wurden auf dem Platz cin KeramikgefáB der Urnenfelderkultur 
schlesischen Charakters und zwei slawische KeramikgefáBe ausgegraben. 
Privatsammlung C. Šťastný (KeramikgefáB der Urnenfelderkultur), MLM Brno (Sammlung F. Myklík -
slawische KeramikgefliBe). 
I.L. ČERVINKA (1928, 176), V. HRUBÝ (194lb); Bericht im Archiv des Al Praha (Nr. 1899/37) und Brno 
(Nr. 476/45, 1672/46 und 1466/55). 

"Klínky" 
ZM I: 10 000, 34-22-09 
ca. 1100 m NNW von der Kirche 
W429- S302, W434- S305, W440- S284, W450- S270, W448- S262, W435- S282 
204m 
In der Flur "Klínky" an der StraBe nach Těmice wurde cin romischer Antoninian des Kaisers Decius (248-
251) gefunden. Nahere Fundumsttinde sind nicht bekannt. Von der selben Flur "U kapličky" stammt cin 
Denardes Kaisers Antoninus Pius (138-161). 
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Nachw. 
Lit.: 

12. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
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Lit.: 

16. Flur: 
Karte: 
Lage: 
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Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

17. Flur: 
Karte: 
Lage: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

Privatsammlung C. Šťastný. 
LL. ČERVINKA (1946); F. KŘÍŽEK (1940-41); E. NOHEJLOYÁ-PRÁTOVÁ (1955, 260-261); Berichte im 
Archiv des AI Praha (Nr. 5052/40, 5944/40) und Brno (Nr. 812/46, 1463/55). 

Freibad 
ZM 1: lO 000, 34-22-09 
ca. 800 m SW von der Kirche 
W441- S153, W449- Sl50, W445- S142, W437- S145 
182m 
Bei dem Aufbau der "Skácei-Bader" wurde in den Moorwiesen ein verwitterter Steinhammer der Jevišovicer 
Kultur ausgegraben, in dessen Durchbohrung sich ein Sttick vom Stiel erhielt. 

LL. ČERVINKA (1908, 88); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 1475/55). 

"Oišava" 
ZM 1:10 000,34-22-10 
ca. 2000 m SOO von der Kirche 
W193- Sl 57, W212- S165, W233- Sl70, W254- S170, W270- S164, W244- Sl65 
174-175 m 
Unter nicht naher bekannten Umstanden wurde ein kurzer Steinaxthammer einfacher Form mit massivem 
Rticken gefunden, der 102 mm Iang war und 425 g wog (Abb. 4:3). 
MLM Brno (Inv. Nr. 68799). 
F. KALOUSEK (1945, 13, tab. LXXXIX:!); L. ŠEBELA (1986, 93, tab. 181); Berichte im Archiv des AI 
Brno (Nr. 2627/52 und 59/92). 

"Olšovec" 
ZM 1: lO 000, 34-22-10 
ca. 800 m O von der Kirche 
W98- S194, W143- S210, W133- S174, W93- S175 
186-190m 
Vor dem J. 1902 wurden an der Stelle der heutigen Kaserne neolithische geschliffene Steingerate (Hacke 
und Zerdrticker) gefunden. 
MLM Brno (Sammlung LL. Červinka). 
LL. ČERVINKA (1902, 86; 1908, 88); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 
3041146, 1470/55, 1471/55). 

"Olšovec" 
ZM 1:10 000,34-22-10 
ca. 900 m SO von der Kirche 
W90- Sl 50, W119- S153, W144- S146 
180m 
lm J. 1934 wurde bei der Regulierung des Bachs Syrovinka in cinem Stubben ein Beutel mit mahrischen 
Denaren der Teilftirsten Svatopluk (l 095-1107), Vladislav I. (111 0-1113), Ota II. (1107-1110, 1113-
1125), Wenzel (?, 1125-1130) und einigen weiteren unbestimmbaren Mtinzen gefunden. 
Im J. 1936 befand sich der Mehrzahl der Mtinzen in der Privatsammlung von C. Šťastný, weitere im MLM 
Brno, Nationalmus. Praha und im Archiv der Stadt Bzenec. 
E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ (1956, 68); C. ŠŤASTNÝ (1935-36). 

"Panská chmelnice" 
ZM 1:10 000, 34-22-09 
ca. 600 m NW von der Kirche 
W450- S239, W476- S217, W470- S209, W442- S233 
188-190 m 
Bei Entwasserung des Grundstticks unter dem SchloBpark wurde ein Depot der Urnenfelderkultur 
ausgegraben, das eine unbekannte Menge goldener, aus Draht gedrehter Arm- und Fingerringe enthielt. 
Aus dem ganzen Depot konnte LL. Červinka nur 2 Stticke bergen. 
Ein anderer Bericht erwahnt einen Fund von Keramikfragmenten der Urnenfelderkultur, cinem Depot 
goldener Rohrchenrollen und aus Draht gedrehten Armringen, cinem Bronzepfeil usw. 
MLM Brno (Sammlung LL. Červinka). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 1516/46, 1468/55). 

Sandgrube 
ZM 1:10 000,34-22-15 
ca. 5000 m S von der Kirche 
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Nachw.: 
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W125- SI04, W112- Sl7, W38- S50 
170-190 m 

185 

Beim Sandabbau wurde 1972 ein steincrner Axthammer des Typs Halfing-Linz aus dem Jungtineolithikum 
gefunden (Abb. 4:4). Der Axthammcr ist aus Serpentin hergestellt, ist 204 mm Iang und wiegt 405 g. 
Mus. Veselí nad Mor. (lnv.Nr. 4745). 
V. PODBORSKÝ a kol. (1993, 199); Bcrich im Archiv des AI Brno (Nr. 1611/87). 

"Přední háj" 
ZM 1: JO 000, 34-22-10 
ca. 2800 m NO von der Kirche 
W243- S334, W301- S379, W316- S371, W259- S316 
190-206 m 
Auf dem Feld "Přední háj" wurden unter unbekanntcn UmsUinden 3 romische MUnzen gefunden: 
Konsulardenar der Familie Aemilia (69-79) und Dcnare der Kaiser Yespasian (69-79) uml Titus (79-S I). 
MLM Brno (Sammlung J. Gartner). 
S. BOLIN (1926, 117); LL. ČERVINKA (1896; 1902, 285; 1946); F. KŘÍŽEK (1933); E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ 
(1955, 217); A. RZEHAK (1918); J. SKUTIL (1927); Berichte im Archiv des AI Brno (Nr. 812/46, 1462/55). 

"Starý hrad" 
ZM 1:10 000,34-22-10 
ca. 350 m N von der Kirchc 
W29- S238, W36- S233, W33 - S228, W27- S232 
253m 
Laut cinem ~ilteren Bericht wurde unter der St. Florian-Kapelle cine unbestimmte Menge Steinh~immer der 
Jevišoviccr Kultur gefunden. Ein anderer Bericht spricht von dem Fund einer Schneide des inmitten 
durchbohrten Kalkstein-Axthammers der Schurkeramikkultur mit den MaBen 95 x 63 x 42 mm. 
Neben diesen Funden wurde in der Flur "Pod hradem" cine geflUgelte Pťeilspitze der Urnenťelderkultur 
entdeckt. Laut cinem andcrcn Bericht kam cin bronzcne zwciflUgelige Pfeilspitze der Lausitzer Kultur in 
den Weinbergcn unterhalb der St. Florian-Kapelle zum Vorschein. Hochstwahrscheinlich handelt es sich 
um cinen und denselben Fund. 
Ohne ntihcrc Fundumstiinde ist in cinem tiltcrcn Bericht der Fund der von F. Myklík gesammelten 
Keramikfragmcntc vcrzcichnet. Ein anderer Bericht spricht von Kulturschichten mit Tierknochcn und 
vielen Scherben, wovon F. Myklík Keramikdeckel und 12 StUck KeramikgcťaBc verschicder GroBc aus 
dem 13.-14. Jh. ausgrub. 
Mus. Kroměříž (Sammlung J. Slovák; Schncide Inv.Nr. 185); MLM Brno (Sammlung F. Myklík). 
LL. ČERVINKA (1902, 86, 140; 1908, 131); V. HRUBÝ (1941b), F. KALOUSEK (1945, 13); L. ŠEBELA (1986, 
92); Bcricht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 1516/46, 1133/50, 692/52, 2627/52. 
1469/55, 1471/55, 1473/55, 59/92). 

20. Flur: "Sudinky", "U katova kříže", "Na oběšených", "Olšovec" 
ZM I: I O 000, 34-22-1 O Karte: 

Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

ca. 2700 m O von der Kirche 
W307-SI48, W290- S 189, W320- S238, W377- S264, W388- S242, W345- S206 
173-176 m 

Funde: Laut cinem tiltcrcn Bericht entdeckte F. Myklík 18S6 auť allen Feldern, die sich vom Bahnhoť Bzenec
Písek in cinem groBen Bogcn Uber "Sudinky" zu den Feldern "U katova kříže" ziehen, an der Stelle der 
EisenbahnbrUcke und auf der Flur "Na oběšených", wo sich die Eisenbahn Brno-Vlára mit der Strecke 
Břeclav-Přerov kreuzt, und bis nach "Olšovec" Siedlungsschichten der Urncnťelderkultur. lm J. 1896 
stellte I.L. Červinka ťest, daB alle diese Fundstellen cine ausgedehntc Sicdlung bilden, deren Funde mit der 
Flur "Babí" (si che Funstelle Nr. I) idcntisch sind. Neben Kcramikfragmenten wird in cinem der iilteren 
Berichte auch cin Fund von Bronzcnadeln und geflUgelten Pfcilspitzen erwtihnt, in cinem andcren wird in 
der Auťztihlung cine Schildfibel genannt. 

Nachw.: MLM Brno (Sammlungcn F. Myklík, LL. Červinka und J. Gartner- Schildfibel). 
Lit.: I.L. ČERVINKA (1896; 1902, 225), F. MYKLÍK (1887); Bericht im Archiv des Praha (Nr. 1899/37) und Brno 

21. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

(Nr. 1428/46, 1456/55). 

"Úkolky" (Nr. 1290) 
ZM I: 10 000, 34-22-09 
ca. 1500 m W von der Kirche 
W363- S 185 
188m 
Beim Ausschachten ftir ein Kellertreppenfundament legte J. Taubr im Gartcn seines Hauses cin Korper
grab frei, das mit dem Sch~idel nach SW orientiert war. Der Mitarbeiter der archaologischen Arbeitssttitte 
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in Mikulov konnte bei der Freilegung des restlichen Skeletteils keinen Gegenstand bergen, der eine nahere 
chronologische Einreihung des Grabs ermiiglichen wiirde. 
AI Brno (AuBenstelle Mikulčice)- A 910/91. 

"U nádraží" ("Am Bahnhoť') 
ZM 1:10 000,34-22-10 
ca. 2700 m NOO von der Kirche 
W288- S265, W307- S274, W312- S254, W287- S239 
180m 
Bei der 1969 durch die Mitarbeiter der archaologischen Arbeitsstatte in Mikulčice durchgefiihrten 
Grabung wurde auf dem maBigen Abhang N der Zuckerfabrik eine latenezeitliche Siedlung entdeckt. Die 
Erforschung der Oberflache und ein kleinerer Suchschnitt Iieferten Keramikfragmente, einen Teil des 
Lignitarmrings, einen Spinnwirtel aus einem durchbohrtem Scherben und eine griiBere Menge Eisen
schlacke (Abb. 5: 1-13). Der Fund ist in das 2.-1. Jh. v. Chr. zu datieren. 
AI Brno (AuBenstelle Mikulčice). 
Z. KLANICA (197la). 

"Zahrady'' 
ZM 1:10 000,34-22-10 
ca. 300 m S von der Kirche 
W7- SI85, W59- Sl71, W106- Sl64, W107- SI54, Wl- Sl55 
182m 
lm J. 1886 entdeckte F. Myklík auf der Sandbank, die sich iistlich der Fundstelle "Babí" zieht, Fragmente 
slawischer Keramik und einen kleinen Spinnwirtel. 
MLM Brno (Sammlung F. Myklík). 
F. MYKLÍK (1887). 

zámecký park (SchloBpark) 
ZM 1:10 000, 34-22-09 
ca. 600 m NW von der Kirche 
W456- S246, W474- S229, W470- S224, W450- S240 
190-198 m 
lm J. 1851 wurden beim Stubbenroden zwei Feuersteinpfeile und ein Steinhammer der Jevišovicer Kultur 
entdeckt. 
In den Sammlungen des MLM Brno ist ein kulturell unbestimmbares KeramikgetaB deponiert (Abb. 4:5). 
MLM Brno (Sammlung I.L. Červinka). 
LL. ČERVJNKA (1902, 86; 1908, 87); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 
1471155). 

Nicht lokalisierte Funde 

25. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

26. Funde: 
Naclnv.: 
Lit.: 

27. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

28. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

29. Funde: 

Auf Sandbanken des Bachs Syrovinka entdeckte LL. Červinka auf dem "Herrenfeld" Keramikfragmente 
und Steinaxt der Jevišovicer Kultur. 
MLM Brno (nicht iiberpriift). 
LL. ČERVINKA (1896). 

Vor 1902 wurde im Wald "Sobuňky" ein Steinhammer der Kultur mit Linearbandkeramik gefunden. 
Mus. Kroměříž (Sammlung J. Slovák). 
LL. ČERVINKA ( 1902, 86; 1908, 87); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 1471/55). 

lm Wald auf dem Abhang Uber den Wiesen "Ploštiny" wurden gegeniiber der Fahre nach Lidéřovice 
Fragmente slawischer Keramik und Eisenschlacke entdeckt. 
Privatsammlung F. Lopreis. 
I.L. ČERVINKA (1928, 176). 

Um 1933 wurde im Weinberg unweit des SchliiBchens eine Miinze mit Buchstaben IO gefunden. Nahere 
Fundumsttinde sind nicht bekannt. 
Nationalmus. Praha (Sammlung LL. Červinka). 
E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ (1950; 1951; 1956, 169). 

lm J. 1909 wurde auf dem Feld im Kataster der Gemeinde eine Bronzeaxt der Velaticer Kultur mit rippen
artig versttirktem Hohlraum, einer Ose und plastischem Dekor aus zusammenlaufenden Rippchen gefunden 
(L. I 0,0 cm). 



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
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MLM Brno (Nr. 60 792). 
AI Brno (Nr. 1786/46, 692/52). 

lm J. 1910 wurde in dem "Herrenweinberg" cine schlanke Bronzeaxt der Velaticer Kultur entdeckt, deren 
Dekor durch drei langliche plastische Rippchen gebildet ist (L. 7,6 cm). 
MLMBrno. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1786/46, 692/52). 

Ohne nahere Angabe des Fundorts wird im MLM Brno cine kurze Bronzenadel der Velaticer Kultur mit 
doppelkonischem gekerbtem Kopfchen mit kleinem diskoidem Wulst autbewahrt (L. 9,2 cm). 
MLM Brno (Nr. 60 795). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 692/52). 

Laut cinem a! teren Bericht wurde beim Ausgraben eines Brunnens auf dem Grundstiick von J. Jelínek cin 
Korpergrab mit cinem KeramikgetaB entdeckt. Nahere Fundumstande sind nicht bekannt. 

Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 701/48). 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Aus den durch die Briider Žurka in der Flur "Pod Těmicemi" durchgefiihrten Terrainbegehungen stammen 
ca. 20 Fragmente hallstattzeitlicher Siedlungskeramik. 
MLMBrno. 
V. PODBORSKÝ (1972). 

Unter nicht naher bekannten Umsttinden wurde auf dem Grundstiick Herrn Prachmans cine Keramiktasse 
mit cinem Uber den Rand herausragenden Henkel gefunden. Der Bericht spricht von ihrer Zuordnung der 
Urnenfelder- oder der Horákov-Kultur. 
Laut cinem anderen Bericht wurdc auf Feldcrn bei Vracov cine niedrige kugelfOrmige Tasse mit walzen
fOrmigem Hais und aufgesetztem Henkel gefunden. Der Hais ist mit schwarzen gemalten Dreiecken und 
Streiťen, die Ausbauchung mit roten schraffierten Dreiecken verziert (Abb. 5: 14). Áhnlich wie in dem 
vorherigen Bericht wird der Fund entweder in die Urnenťelder- oder die Horákov-Kultur gereiht. Es 
konnte nicht festgestellt werden, ob es sich um einen und denselben Fund handelt. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec; Inv.Nr. HB 154). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 2449/45, 2450/45) und Brno (Nr. 1459/55, 1460/55). 

Auf dem Kataster der Gemeinde wurde unter unbekannten Umstanden ein aneolithischer Steinaxthammer 
gefunden. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 2446/45) uml Brno (Nr. 1452/55). 

Unter unbekannten Umstanden wurden auf dem Gemeindekataster cin Steinhammer, cin Schlegel und cine 
Hammerschneide entdeckt; die letztgenannte war in der Durchbohrung zerbrochen. Áhnliche Funde sind 
bereits auf der Fundstelle "Starý hrad" angefiihrt - es konnte jedoch nicht festgestellt werden, ob es sich 
um dieselbe Gegenstande handelt. 
MLM Brno (Sammlung LL. Červinka). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 1474/55). 

Auf dem Gemeindekataster wurde nicht naher spezifizierte mittelalterliche Keramik geťunden. Nahere 
Fundumstande wurden nicht festgestellt. 
Mus. Olomouc (P 1036/64). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1187170). 

Im J. 1940 erwarb V. Hrubý von der Grundschule in Ostrožská Nová Ves einen henkellosen Topf in Form 
eines VorratsgefáBes mit durchgedriicktem plastischem Streifen unter dem Rand (H. 41 ,5 cm). Dieser Topf 
der Urnenfe1derkultur stammt !aut den Schuleintragungen aus den Sammlungen von F. Myklík. 
Mus. Uherské Hradiště (Inv.Nr. 1017). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1348/47). 

Vom Gemeindekataster stammt die Schneide eines Schuhleistenkeils mit gerader Basis und hohem 
Riicken, der aus griingrauem Schiefer erzeugt wurde (60 x 30 mm), und cin Teil des Axthammers mit 
Schuhleistenschneide, inmitten durchbohrt und aus dunkelgriinem Schiefer hergestellt (85 x 40 x 20 mm). 
Nahere Fundumstande der beiden Gerate der Kultur mit Linearbandkeramik sind nicht bekannt. 

Nachw.: Mus. Kroměříž (Inv.Nr. 149, 117). 
Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1131150 und 1132/50). 
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40. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

41. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

42. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

43. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

44. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

45. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

46. Fwzde: 

Nachw.: 
Lit.: 

47. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

48. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

49. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

50. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

51. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

52. Funde: 

JAR OSLA V ŠKOJEC 

An dem Teich wurde cin neolithischcr Steinkeil gefunden. NHhere FundumsUinde sind nicht bekannt. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec), Inv.Nr. 78. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 2447/45) und Brno (Nr. 1455/55). 

Auf "Močarisko" wurde unter nicht nHher bekannten UmstHnden ein neolithischer Steinkeil gefunden. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec, Inv.Nr. 39). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 2448/45) und Brno (Nr. 1454/55). 

Aus dem Gcmeindekataster stammt cin topfťormiges KeramikgeťHB der Jordanów-Kultur (JordansmUhler 
Kultur). Die FundumsUinde sind unbekannt. 
Mus. Veselí nad Mor. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1337 /45) und Brno (Nr. 710/45, 145l/55). 

Unter unbekannten UmsUinden wurde auf dem Gemeindekataster cin topfartiges VorratsgetliB der Urnen
felderkultur entdeckt. Anhand des Berichts kann nicht eindeutig bestimmt werden, ob es dem schlesischen 
oder Platčnicer Bereich angehi:irt. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 2440/45) und Brno (Nr. 1458/55). 

Trn 1. 1894, !aut cinem anderen Bericht 1893, wurde in Weinbergen ein Bronzesestertius des Kaisers 
Vespasian ( 69-79) entdeckt. 
Privatsammlung von Herr Rydman. 
S. BOLIN (1926. 117); I.L. ČERYINKA (1895; 1902, 285; 1946); E~ NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ (1955, 218); 
J. S KUTIL ( 1927); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1899/37) und Brno (Nr. 812/46, 1462/55). 

Von einer unbekannten Stclle des Gemeindekatasters stammen Keramikťragmente und Bruchstiicke einer 
Bronzefibel aus der romischen Kaiserzeit. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehcmaligen Mus. Bzenec). 
Bcricht im Archiv des AI Praha (Nr. 2436/45, 2439/45) und Brno (Nr. 1461155). 

Ein slawischcs, aus cinem Brandgrab stammendes Gef<if3, wurde unter unbekannten UmstHnden auf dem 
Gcmeindekatastcr gefunden. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus Bzenec). 
Bcricht im Archiv des AI Praha (Nr. 2442/45) und Brno (Nr. 1465/55). 

Von ciner unbekanntcn Stelle des Gemeindekatasters stammt cin KeramikgeťHB mit FUBen, das der 
Glockenbecherkultur angehi:irt. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehcmaligen Mus. Bzenec). 
V. HRUBÝ (1941a); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 2438/45) und Brno (Nr. 796/50 und 1453/55). 

Auf dem Gcbiet des Gemeindekatasters wurdcn unter unbekanntcn UmsWndcn slawische Knochcn
schlittschuhe gefunden. 
MLMBrno. 
J. SKUTIL(I939). 

An einer nicht nHher bekanntcn Stelle der Gemeinde wurden zwei mit Rillen verzierte KerarrůkgeťHBe, cin 
gri:i/3ercs Eisenmesser und cine Eisenlanze der slawischen Kultur entdeckt. 
Mus. Veselí nad Mor. 
V. HRUBÝ (1941b). 

Aus dem Gemcindekataster stammt cin steincrner Axthammer einfacher Form mit gewi:ilbten Seiten und 
hoch gelegter Durchbohrung, auf deren WHnden Bohrspuren zu beobachten sind. Der Axthammer der 
Schnurkeramikkultur ist 12,9 cm Iang und aus feinem Sandstein verfertigt. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec), Inv.Nr. HB 196. 
L. ŠEBELA (1986, 94, tab. 180:6); Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 60/92). 

Aus dem Gemeindekataster stammt ein unverzierter Becher S-formiger Profilierung, der der Schnur
keramikkultur angehi:irt. Seine Hohe betrligt 14,7 cm. 
Mus. Veselí nad Mor. (Sammlung des ehemaligen Mus. Bzenec), Inv.Nr. HB 153. 
L. ŠEBELA (1986, 94, tab. 26:3 ). 

Vor dem J. 1888 wurden auf dem Gemeindekataster Mammutknochen geťunden. N~ihere FundumstHnde 
sind nicht bekannt. 
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54. 
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Nachw.: 
Lit.: K.J. MAŠKA (1888). 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Auf dem Feld Uber "Háj" wurde zu cinem unbekannten Zeitpunkt ein mahrischer Denar des Teilftirsten 
Svatopluk (1095-1107) gefunden. 
MLM Brno? (Sammlung LL. Červinka). 
I.L. ČERVINKA (1932); E. NOHEJLOYÁ-PRÁTOYÁ (1956, 65). 

"U kříže", wo sich die StraBe nach Těmice und Žeravice gabelt, wurde ein Denar des Kaisers Hadrian 
(117 -138) gefunden. 
Privatsammlung C. Šťastný. 
LL. ČERVINKA (1946); E. NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ (1955, 229); Berichte im Archiv des AI Praha (Nr. 
5052/40, 5944/40) und Brno (Nr. 812/46, 1463/55). 

Aus dem Gemeindekataster stammt cin stcinerner Axthammer der Schnurkeramikkultur, der 9,6 cm Iang 
ist (Abb. 5: 15). 
Mus. Kojetín. 
L. ŠEBELA (1986, 93, tab. 180; 1999, 44); Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 59/92). 

Aus dem Kataster von Bzenec werden im Magazín des MLM Brno folgende Gegenstande ohne nahcre 
Lokalisierung aufbewahrt: Gcschliffene Steinwerkzeuge Tnv.Nr. 35853-35857 (Abb. 6:4, 7, 10, 13; 7:4); 
46879 (Abb. 7: 1); 46880 (Abb. 6:8); 68800 (Abb. 7:3); 68801 (Abb. 7:2); 92821-92824 (Abb. 6:9, ll, 12, 
14) und Spaltindustrie Inv.Nr. 35855 (Abb. 6:2); Pa143/87 - 3 StUcke (Abb. 6:3, 5, 6); 1 StUck ohne 
Inv.Nr. (Abb. 6:1 ). 
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Abb. 2. Bzenec (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemcinde mit Bezcichnung der FundsUltten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnurnmern in der Liste). 
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Abb. 3. Bzenec (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 1 - "Babí" (1-5; 2-5 nach F. Myklík 1887 -ohne MaBstab), 2-
"Bzinek" (6-10), 3 - "Falaříky" (ll; nach L. Šebela 1999). Nicht lokalisierte Funde mit der Ordnungsnummer 7 (12-
15; 13 und 15 nach V. Dohnal1961). 
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Abb. 4. Bzenec (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 9 - Intravillan der Gemeinde, Hausnr. 656 (1-2; nach Z. Klanica 
1971b), 13- "Olšava" (3), 17- "Pískovna" (4; nach Bericht im Archiv des AI Brno Nr. 1611/87), 24- zámecký park 
(5). 
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Abb. 5. Bzenec (Bez. Hodonín). Funde aus der Lagc 22- "U nádraží" (l-13; 9-12 nach Z. Klanica 197la). Nicht lokalisiertc 
Funde mit den Ordnungsnummern 34 ( 14) und 55 (15). 
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Abb. 6. Bzenec (Bez. Hodonín). Nicht lokalisierte Funde mit der Ordnungsnummer 56 (1-14 ). 
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3. Kataster von Moravský Písek (okr. Hodonín) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

lntravillan der Gemeinde (Hausnr. 524) 
ZM 1:10 000, 34-22-05 
ca. 580 m NW von der Kirche 
W485- S46 
180m 

Funde: Laut einer Eintragung in der Gemeindechronik fand T. Korvas im J. 1938 beim Ausschachten von 
Hausfundamenten "alterttimliche" Keramik. 
Nach Angaben im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou fand T. Korvas zwei keramische 
VorratsgefáBe der Horákov-Kultur. lhre Hohe betragt 40 und 54 cm (Abb. 9: 1). 
Laut J. Pavelčík legte J. Korvas cin Brandgrab mít schlesischer Keramik frei. Das zentrale GetaB war cine 
groBe Amphora, die cin kleineres schiisselartiges GefaB mit Úberresten verbrannter Knochen enthielt. Neben 
der Urne stand cin bauchigcs Gefů/3 mit niedrigem, undeutlichem Hais. Zum beschriebenen Grab gehort zu 
dem cin rotgebrannter, mit einer unterbrochenen Leiste verzierter Topf sowie cin Tondeckel. 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou (lnv.Nr. A 244-245). 
Lit.: V. BENEDÍKOVÁ (1983, 3); J. PAVELČÍK (1959, 169); Gemeindechronik. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 

"U nádraží" ("Am Bahnhoť') 
ZM 1:10000,34-22-10 
ca. 2650 m SWW von der Kirche 
W295- S239 

Halu: 180m 
Funde: lm J. 1991 wurde im SW-Teil des Katasters cine Feldforschung auf der Baustelle von Familienhausern 

durchgefiihrt. lm NO-Teil der Baustelle wurde cine Grube mit Keramik (Abb. 9:3-12) und dem Fragment 
einer Eisenfibel (Abb. 9:2) aus der Latenezeit festgestellt. 

Nachw.: AI Brno (lnv.Nr. 09924- 1/91 bis 32/91). 
Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 885/91). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hijhe: 

"Káčník" 

ZM 1:10 000,35-11-06 
ca. 1700 m SO von der Kirche 
Wl06- 5227, W121- 5223, W113- 5200, W97- S205 
170m 
lm J. 1936 wurde im Aushub des Bewasserungskanals cin stcinerner Axthammer und cine beidseitig 
gcwolbte Axt der Jevišovicer Kultur entdeckt. 
Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica). 

"Padělky" 

ZM 1:10 000,35-11-01 
ca. 1000 m N von der Kirche 
W1- 5116, W29- S liS, W37- 5127, W21- S89, W1- S99 
178-180 m 

Funde: lm J. 1934 fand V. Hrubý bei der Terrainbegehung der Fe1der rund um das Hegerhaus S des Wa1des 
Kladichov Fragmente jungburgwallzeitlicher Keramik. Aus Terrainbegehungen in den J. 1941-1943 
stammen Fragmente m~ihrischer bemalter Keramik, Scherben der schlesisch-platěnicer Kultur, der 
Latenekultur, der romischen und der slawischen Kultur gemeinsam mit cinem atypischen Abschlag mit 
Facetten aus heliem Jaspis (L. 3 cm) und cinem flachen Abschlag aus hellbraunem Jaspis (L. 3,3 cm). 
Von der selben Stelle stammt auch der Fund eines Denars des Kaisers Vespasian aus dem Jahre 76 und 
eines Denars des Kaisers Marc Aurel aus dem Jahre 160. 

Nachw.: Mus. Uherské Hradiště (Keramik Inv.Nr. 7998-8008, 8014-8019, 8966, 13765-13766, 13884-13889, 
14123-14128. 14447-14450; Spaltindustrie Inv.Nr. 4031-4032) 

Lit.: V. HRUBÝ (1941 b); Berichte im Archiv des AI Brno (Nr. 573/45, 1124/46, 1560/47, 1710/47). 

Flur 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Pískovna" ("Sandgrube") 
ZM 1:10 000, 35-11-01 
ca. 2000 m NNO von der Kirche 
W61- 5197, W67- 5247, W87- 5246, W89- 5227, W80- 5194 
180m 
lm J. 1971 wurden beim Sandabbau zwei Objekte auf einer bei der 1970 durchgefiihrten Grabung 
entdeckten Siedlung ges!Ort. Die erste Grube beinhaltete meistens atypische Scherben unverzierter GefaBe, 



6. 

7. 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Kuord.: 
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in der zweiten Grube gab es eine groBere Menge form- und materialidentischer Keramiktassen (Abb. 11-
13). Eine andere Form wics nur cine FuBtasse auf (Abb. 10:6). Der Fund wird als Kcramikdepot der 
Velaticer Kultur interpretiert. 
In dcmselben Jahr wurden in der Sandgrube zwei MammutstoBzahne (L. 150 und 98 cm) entdeckt, die 
wohl in Sekundiirlagc ruhten. Nach stratigraphischen Beobachtungen gchčiren die Funde nicht einer unci 
dersclben Periode an. 
Weitcre Keramikfragmente der Vclaticer Kultur wurden auť der Fundstelle 1975 gesammelt. 
lm J. 1980 fand N. Benedíkovú auf der Fundstelle Fragmente der Trichterbecher gemeinsam mit einer 
tčinernen Imitation einer Bronzeaxt (Abb. 10: 1-5). 
Mus. Uherské Hradiště, cin Teil des Depots wurde dem Mus. Veselí nad Moravou geliehen. 
H. PALÁTOVÁ (1998); I. RAKOVSKÝ (1982); R. SNÁŠIL (1972; 1978); L. ZACHAR- R: SNÁŠIL (1972); 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 224/84). 

"Pod Kladichovem" (Parzelle Nr. 2420-2441) 
ZM 1:10 000,35-11-01 
ca. 1600 m NNO von der Kirche 
W60- S159, W75- Sl79, W90- Sl67, W75- Sl48 

Hohe: 172-178 m 
Funde: Laut Ultercn Berichten fanden V. Hrubý unci J. Nekvasil in den J. 1941 und 1943 an den RUndern des 

Úberschwcmmungsgebiets b des Waldes Kladichov Keramikfragmente der Urnenfelderkultur und der 
slawischen Kultur (Abb. 14:3-21) gemeinsam mit steinerner Spaltindustrie (Abb. 14: I, 2). 
Wohl von der selben Fundstelle stammen auch Keramikťragmente und BronzeguBkuchen, die im J. 1902 
T.L. Červinka fand. 
Unter unbekannten UmsUinden wurden in der Flur "Pod Kladichovcm" Keramikťragmente mehrercr Kulturen 
entdcckt: Linearbandkeramik, Kultur mit mUhrischer bemalter Keramik, Urnenenťelderkultur unci Burgwallkultur. 

Nachw.: Mus. Uherské Hradiště (Spaltindustrie Inv.Nr. 4033-4034: Scherbe Inv.Nr. 7998-8019, 8357-8370, 13884-
13889, 14123-141126, 14447-14450); MLM Brno (Sammlung I.L. Červinka). 

Lit.: Berichte im Archiv des AI Brno (Nr. 1561/47, 1612/47, 1658/47, 1735/47). 

Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Podl už" 
ZM 1: JO 000, 35-11-01 
ca. 1200 m N von der Kirche 
W51- S160, W73- Sl45, W48- Sl! O, W35- S118 
178-180 m 
Laut J. Kovárník befindet sich ca. 500-1000 m N der Gemeinde, auf den Feldern cntlang der StraBe nach 
Polešovice, wahrscheinlich cine Siedlung. Der Beťund wurde nicht naber spezifiziert. 

J. Kov ÁRNÍK (1999). 

Nicht lokalisierte Funde 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

Funde: 

Lit.: 

Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Laut einem alten Bericht wurdcn im Wald unweit der Gemeinde mehrere Steinblocke gefunden, die 
"Úberreste einer Wasserfestung darstellen". NUhere Angaben zum Befund fehlen. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 944/46). 

lm J. 1888 fand J. Janča beim Hausbau einen groGen steinernen Axthammer mit Linearbandkeramik. 
Mus. Olomouc. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 805/47). 

Laut lilteren Berichten wurde an einer unbekannten Stelle des Katasters eine ornamentierte Amphora mit 
Nabeln, cine Tasse unci vier Schalen mit eingezozogenen Randem gefunden. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1703/37) unci Brno (Nr. 1961146, 2057 /60). 

An einer nicht naher lokalisierten Stellc des Katasters wurde cin KcramikgeftifJ der Kultur mit m~ihrischer 
bemalter Keramik entdeckt. Der Rand ist nach auBen gezogen, im unteren Drittel des GcftiBes gibt es drci 
Nabeln. 

Naclnv.: Mus. Veselí nad Mor. 
Lit.: Bericht irn Archiv des AI Brno, ohne Nr. 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unter unbekannten Urnstlinden wurde auf dem Gerneindekataster cin steinerner Axtharnmer der Schnur
kerarnikkultur gefunden. 
Mus. Veselí nad Moravou (Sarnmlung J. Kytlica). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 2382/45) unci Brno (Nr. 2019/59). 
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13. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

14. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

15. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

16. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

Von einer unbekannten Stelle des Gemeindekatasters stammt ein ovaler Steinhammer der Schnurkeramik
kultur. 
MLM Brno (Sammlung I.L. Červinka, Inv.Nr. 356). 
LL. ČERVINKA (1902, 98: 1942): Berichte im Archiv des AI Brno (Nr. 2649/46, 2120/52, 2020/59). 

Ein vereinzelter Fund eines kleinen Steinhammers und dreier Axte stammt aus "Tetky". Nahere Fund
umstande sind nicht bekannt. Unter Nr. 47683 (Abb. 14:23) und 47684 (Abb. 14:22) werden im Magazín 
des MLM Brno Steinbeile aus dem Kataster von Moravský Písek aufbewahrt. Es ist wahrscheinlich, daB es 
sich um zwei der drei erwlihnten Steinbeile handelt. 
MLM Brno (Sammlung I.L. Červinka, Inv.Nr. 47683-47684). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1703/37) und Brno (Nr. 2058/60). 

Laut einem alteren Bericht wurde auf dem Gemeindekataster, in der Lage "hinter der Eisenbahn" unter 
unbekannten Umstanden ein groBes VorratsgeťliB gefunden, das unter dem Hais mit Fransengruppen und 
auf dem Bauch mit zungenftirmigen Auslaufern verziert i st. Weiter wurden dort zwei Schalen mit einge
zogenem Rand und eine unter dem Rand umbiegende. mit Fransen verzierte Keramikschiissel entdeckt. 
Die GefaBe gehoren wohl der Horákov-Kultur an und stammen wahrscheinlich aus einem Brandgrab. 
Mus. Veselí nad Mor. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 708/45, 1961146, 2057/60). 

Beim Tiefackern in der Flur Podluží fand J. Pavlačka Fragmente neolithischer und schlesischer Keramik 
gemeinsam mit einer Axt aus dunklem Schiefer (L. 5,5 cm). 
Mus. Uherské Hradiště. 
J. PAVELČÍK (1959). 

o 3km 

Abb. 8. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstlitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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Abb. 9. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen I- Intravillan der Gemeinde, Hausnr. 524 (1), 2- Intravillan 
der Gemeinde, "U nádraží" (2-12; nach dem Bericht im Archiv des AI Brno Nr. 885/91). 
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Abb. lO. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Funde aus der Lagc 5- "Pískovna" (1-6; 1-5 nach I. Rakovský 1982; 6 nach H. 
PALÁTOVÁ-M.SALAŠ 199811999). 
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Abb. ll. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 5- "Pískovna" (1-12; nach H. PALÁTOVÁ- M. SALAŠ 
1998/1999). 
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Abb. 12. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 5- "Pískovna" ( 1-5; nach H. PALÁTOV Á- M. SALAŠ 1998/1999). 
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Abb. 13. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 5- "Pískovna" (1-5; nach H. PALÁTOVÁ- M. SALAŠ 1998/1999). 
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Abb. 14. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 6- "Pod Kladichovem" (1-21). Nicht lokalisierte Funde mit 
der Ordnungsnummer 14 (22-23). 
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4. Kataster von Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín) 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Břehy" (Parzelle Nr. 1078) 
ZM I: 10 000, 35-11-06 
ca. 950 m NO von der Kirche 
W365 - S36, W374- S42. W399- S 18, W392- S7 
173-175 m 
lm J. 1938 1egte J. Tomeček in der Sandgrube im Garten seines Hauses Nr. 1678 ein Depot von 
Silberschmuck frei, dessen grčiBercr Teil mit dem Sand abtransportiert worden sein soli. Es erhielt sich nur 
ein groBercs Halsband, aus drei Drahtlitzen mit S-fčirmigem Ende geflochten (Abb. 16:4), zwei Halsb~inder 
aus drei gedrehten Drtihtchen mit der Schlinge auf cinem Ende und dem Haken auf dem anderen (Abb. 
16:3, 6) und drei groBe Schltiťenringe mit S-ťčirmigem Ende (Abb. 16:1, 2, 5). Laut dem Entdecker 
befanden sich die Gegensttinde in einer Tiefe von 60-70 cm unter der Oberfltiche gemeinsam mit Knochen 
und Miinzen, von welchen sich keinc erhielt. Angcblich waren auf dem Fundort auch Úberreste eincs 
Ho1zsargs zu beobachten. SpUter wurden an der selben Stelle noch ein Bronzefingerring und ein Scherben 
von cinem sptitburgwallzeitlichcn GefáB gcborgen. 
Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica)- verlorcn? 
V. HRUBÝ (1960); Berichte im Archiv des AI Brno (Nr. 1717/42, 825/45). 

"Břetsko", "Břestck" 

ZM 1:10000,35-11-06 
ca. 1300 m NO von der Kirche 
W452-SI3 
180m 
Fragmente einer hohen schlanken Amphora wurden gcmeinsam mit eincr konischcn Keramikschiissel 
unter unbekannten Umsttinden in der Flur "Břetsko" Nr. 922 entdeckt. Die kulturelle Bestimmung ist recht 
schwierig. Einige Merkmale erinnern auf die Schnurkeramikkultur, andere auť die G1ockenbecherku1tur. 
Mus. Veselí nad Moravou- im Eingangsbuch sind die Funde nicht eingetragen (verloren?). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1339/45) und Brno (Nr. 692/45 und 1275/60). 

Gchčift "Radošov" 
ZM 1:10000.35-11-12 
ca. 4600 m SO von der Kirche 
W216- S45, W233- S43, W232- S29, W216- S28 
242-244 m 
Unter nicht ntiher bekannten Umsttinden wurden im Gehiift "Radošov" sptitneolithische Steinkei1e 
gefunden (Abb. 17:1). 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou- verloren? 
Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 699/45). 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Horní vláka" (Sadová StraBe) 
ZM I: 10 000, 35-11-06 
ca. 1200 m NNO von der Kirche 
W397- S52 
172m 
lm J. 1999 fiihrten die Mitarbeiter des Museums Hodonín eine Rettungsgrabung in cinem Teil des 
Gr~iberfelds aus dem 16.-17. Jh. durch. Insgesamt wurden 69 Graber und eine Siedlungsgrube aus dem 
ll. Jh. erforscht. 
Mus. Hodonín. 
P. ŠúTORA (1999a). 

Stadtmauer (Parzelle Nr. 50/1-50/2) 
ZM 1:10000,35-11-11 
ca. 300 m N von der Kirche 
W344- S368, W348 - S370, W355 - S364, W353 - S354, W346- S358, W348- S364 
174m 
Vor dem J. 1931 wurde im Mauerwerk der Steinmauer eine Miinze Marcus Aurelius' (161-180) aus dem 
J. 167 entdeckt. 
Gymnasium Uherské Hradiště- nicht tiberprtift. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1171/46). 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

Intravillan der Gemeinde (Školní StraBe- Parzelle Nr. 211, 31118) 
ZM I: 10 000, 35-11-11 
ca. 100m S von der Kirche 
W342- S313, W346- S317, W352- S310, W349- S306 
176-178 m 
lm Schu1garten des ehemaligen Klosters legte der Lehrer J. Homola im J. 1903 ein hallstattzeitliches 
Brandgrab mil groBeren Urnen und kleineren unverzierten Gef.:iBen frei. Neben Keramikfunden wurden 
auch eine Eisenlanze sowie weitere Gegensttinde entdeckt. Von der selben Fundstelle stammt wahrschein
lich der Zufallsfund eines spatneolithischen steinernen Axthammers mil abgerundetem Riicken. 
Ein weiterer Bericht spricht von einem Fund 1906, als wtihrend des Baus des Schu1gebtiudes ein 
hallstattzeitliches Brandgrab mít einem groBen Topf von Vorratscharakter und einer schlanken Napfurne 
mil verbrannten Knochen entdeckt wurde. Weiter wurden mehrere Schalen, ein Topf, ein Becher. eine 
Bronzenadel und eine Eisenlanze mit teilweise abgebrochener Tiille gefunden. Hochstwahrscheinlich sind 
die Funde von 1903 und 1906 identisch. 
Nach dem Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurden an der Blirgerschule auch zwei 
bronzene romische Armfibeln gefunden (A250-251). Unter Nummern A 136-141 und 146 werden im 
Eingangsbuch mehrere Keramikfragmente und ein beschadigtes GefaBchen der G1ockenbecherkultur (Abb. 
17:3), ein KeramikgefaBchen aus der Periode des sptiten Áneo1ithikums bis der Bronzezeit (Abb. 17:2) 
und eine beschadigte Aunjetitzer Tasse (Abb. 17:4) eingetragcn. Alle erwahnten Gegenstlinde wurden 
beim Aufbau des Schulgebtiudes entdeckt. 
Mus. Veselí nad Moravou (lnv.Nr. A 136-141, 146,243,250, 251). 
I.L. ČERV!NKA (191la, 46); Berichte im Archiv des AI Praha (Nr. 892/37, 3717/46) und Brno (Nr. 696/45, 
701145, 391146, 553/48, 1269/60, 1277/60). . 

Intravillan der Gemeinde (Parzelle Nr. 3/2) 
ZM 1:10 000,35-11-11 
ca. 200 m SO von der Kirche 
W362- S311 

Hohe: 180m 
Funde: Bei der Bauherrichtung des Andrýsek-Hauses unterhalb des Bahnhofs wurde ein frlihslawisches Brandgrab 

mit einer Ume des Prager Typs entdeckt, die verbrannte menschliche Knochen beinhaltete. Ein anderer 
Bericht spricht von dem Fund einer Ume mit niedrigem walzenformigem Hais, die mil zerschlagenen und 
verbrannten Knochen erfiillt war; dieser Fund wurde jedoch in die romische Kaiserzeit datiert. 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica)- im Eingangsbuch sind die Funde nicht eingetragen
verloren? 

Lit.: Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1853/47) und Brno (Nr. 773/46 und 1278/60). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

Intravillan der Gemeinde (Nr. 912) 
ZM 1:10 000,35-11-06 
ca. 1200 m NO von der Kirche 
W433- S21 
178m 

Funde: Beim Bau des Hauses von A. Smetáková wurde im J. 1936 der Hais einer groBeren Keramikamphora der 
Lausitzer Urnenfelderkultur entdeckt. 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica)- verloren? 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Intravillan der Gemeinde (Nr. 926) 
ZM 1:10 000, 35-11-06 
ca. 1250 m NO von der Kirche 
W423- S40 
Im J. 1936 legte J. Konečný im Garten seines Hauses drei Bronzenringe frei, die aus diinnem Draht mit 2,4 
mm Durchmesser gedreht waren. Der Fund wird der Lausitzer Urnenfelderkultur zugeschrieben. 
Privatsamm1ung J. Konečný (Veselí nad Moravou)- verloren? 

Intravillan der Gemeinde 
ZM 1:10 000,35-11-11 
ca. 300 m NO von der Kirche 
W356- S345, W365 - S352, W373 - S349, W365 - S337 
177m 
Beim Aufbau neuer Wohnhauser wurden im J. 1955 unweit der Kirche aus dem 13. Jh. Kulturschichten 
und Objekte aus dem Ende des 13. und dem Anfang des 14. Jh. gestOr!. Gruben mit dunklen 



Nachw.: 
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Aschenverftillungen beinhalteten zahlreiche Kohlen, Verputz- und Lehmbewurffragmente, Tierknochen 
und Keramikscherben. Gemeinsam damit wurden auch 5 vollsUindige GefaBe (Abb. 17:5), Verputz
fragmente mít weiBem Anstrich unci cin Bruchsttick einer Fliese mit spatromanischcm Vogelmoti v 
entdeckt. Nach dem Untergang der Objekte wurdc das Ge!Undc mit einer 80-100 cm dicken Sehuttschicht 
eingeebnet, in welche wahrscheinlich im 18. Jh. drei runcle Eisgruben des herrschaftlichen Gehéifts 
eingetieťt wurden. 

Lit.: J. PAVELČÍK (1957); Bericht im Archiv des Al Brno (Nr. 1015/55). 

ll. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

12. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

13. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

14. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Intravillan der Gemeinde (FUgner-StraBe) 
ZM 1:10 000,35-11-11 
ca. 300 m SW von der Kirche 
W316- S308, W340- S286 
176-180m 
Ohne nabere FundumsWncle sincl im Eingangsbuch des Mus. in Veselí nad Moravou zwet slawische 
Bronzeohrringe und Perlen evicliert. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 318-319, A 333). 

Jntravillan der Gemeinde (Kloster) 
ZM 1:10 000,35-11-11 
ca. 200 m SW vom Stadtamt 
W330- S318, W344- S330, W350- S324, W336- S31 O 
176m 
Ein latenezeitliches K(irpergrab mit zwei Bronzearmringen wurclc an dem Kloster frcigelegt. 
Ein anderer Bericht spricht von mehreren Korpergrabern, aus denen zwei bronzene, mit Wtilsten 
gegliederte Drahtarmringe stammen sollen. 
Unter Nummern A 247-248 sind im Eingangsbuch des Museum.s in Veselí nad Moravou zwei latene
zeitliche Bronzearmringe von 6,5 cm Durchmesser mít kleinen WUlsten an der Umfassung angeťtihrt. Als 
Fundort ist die Sandgrube am Friedhoť angeťtihrt. Hochstwahrscheinlich handelt es sich um einen und 
clenselben Fund. 
Mus. Veselí nad Moravou (Jnv.Nr. A 247-248). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1717/42, 155/45 und 694/45). 

Intravillan der Gemeincle (unter dem Kraťtwerk) 
ZM I: 10 000, 35-11-11 
ca. 350 m NNW von der Kirche 
W335- S359 
174m 
Laut dem Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurclcn 1942 unterhalb des Kraftwcrks cin 
6, I cm Ianger Eisenpfeil und cin Tcil eines mittclaltcrlichen Eisensporns geťunclen. Nahcrc Fundumstande 
wurdcn nicht fcstgestellt. 
Mit dersclben Beschreibung des Funclorts wird in dem MLM Brno cin Bronzeannring aufbewahrt (Abb. 
18: 1). 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 313, A 342), MLM Brno (Inv.Nr. Pa 54/85). 

Intravillan der Gemeinde (Školní StraBe- Parzclle Nr. 31/18) 
ZM 1:10 000,35-11-11 
ca. 450 m SSW von der Kirchc 
W351- S314 
177m 
Beim Aufbau des Hauses von J. Prokcš wurde im J. 1948 cin Brandgrab entdeckt. Oas unverziertc 
KeramikgefiiB mít Deckel mit ciner Offnung inmitten war mít verbrannten Knochen erťtillt. Ca. 1-2 m von 
dem Fundort wurden Scherben eincs anderen, gri:ilkren Get1iBes entdeckt. Der Bericht reiht den Fund in die 
slawische Periode, wahrscheinlicher ist aber seine Datierung in die Hallstattzeit, denn in der Nahe des Fund
orts wurde am Anfang des Jahrhunderts ein hallstattzeitliches Brandgrab entdeckt (siehe Fundstelle Nr. 6). 
Im Museum in Veselí nad Moravou wurden im Eingangsbuch unter Nrn. Al55 und 156 zwei GefaBchen 
angeflihrt, die ebenfalls beim Auťbau des Hauses von J. Prokeš gefunden wurden. Laut Angaben irn 
Eingangsbuch gehi:iren sie der Aunjetitzer Kultur an. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 155-156). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 553/48). 
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15. Flur: Intravillan der Gemeinde (Zarazíce- Hausnr. 12) 
ZM 1:10 000,35-11-11 Karte: 

Lar,e: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

ca. 1650 m SW von der Kirche 
W227- S210 
176m 
Laut Eintragungen im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurde 1930 beim Ausschachten 
eines Kellers cine unbekannte Menge mittelalterlicher KeramikgefaBc cntdeckt. Die Fundumstande sind 
nicht bekannt (Abb. 18:4-7: 19:1-6: 20:1-3). 
Von der selbcn Fundstellc werden in den Sammlungcn des Museums in Veselí nad Moravou auch cine 
Kcramikschale (Abb. 18:3) und cin Krliglein (Abb. 18:2) der Glockcnbecherkultur autbewahrt. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 142-143,329,383,386-390,397-401,624, 627). 

16. Flur: "Kostelinky" (Parzelle Nr. 1690-1760) 
ZM 1:10 000,35-11-11 

17. 

Karte: 
Lar,e: ca. 1800 m WSW von der Kirchc 
Koord.: W 177- S256, WJ81 - S255, W179- S249, WJ75- S250 
Hiihe: 170m 
Funde: Seit 1925 barg J. Homola aus dem Durchstich des Entlastungsarms der March Funde der Aunjetitzer Kultur, 

der Hallstattkultur (Keramik, 2 Bronzearmringe, cine Bronzenadel unci cin Bronzemesser), der 
provinzialromischen Kultur (bronzene Armbrustfibeln wahrscheinlich aus gestOrten Brandgrabern: Abb. 
20:4, 5), der Burgwallkultur (Keramikfragmcnte, eiserne Pflugschar) unci mittelalterliche Funde. Nach 
Homolas Tod wurcle cin Teil seiner Sammlung clem Museum Uberreicht, cin Tcil ging "verloren". 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou. 
Lit.: Bcricht im Archiv des Al Brno, ohne Nr. 

Flur: 
Karle: 
Lar,e: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Náklí" 
ZM 1:10 000,35-11-11 
ca. 1250 m WWS von der Kirchc 
W220- S293, W224- S296, W231- S291, W225- S286 
170m 
Unter Nr. A 382 ist im Eingangsbuch des Muscums in Veselí nad Moravou cin 10,8 cm hohcs 
mittelaltcrliches Gef<iB (Abb. 20:7) und untcr Nr. A 404 ein 6, I cm hohes MiniaturgefliBchen mít FuB 
(Abb. 20:6) deponiert. Beide GefiiBchen wurden 1932 an der Brlicke von Nák1o gefunclcn. Nlihere Funcl
umstlincle sinclnicht bckannt. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 382, A 404). 

18. Flur: "Náklí" 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

19. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

ZM 1:10000,35-11-11 
ca. 1550 m SW von der Kirchc 
W288- S264, W307- S292, W329- S276, W312- S256 
170m 
Im J. 1958 wurdc beim Autbau neuer Gebliude im Areal von Dřevopodnik (heutc Firma Vcnaz) eine 
groBcrc Mengc von Kulturgrubcn gestor!. Laut Mittcilung von J. Kytlica beinhalteten sie ein rcichcs 
Schcrbcnmaterial, wovon sich nur 6 Stlick mittclburgwallzeitlicher Keramik erhielten (Abb. 21: 1-5). 
AuBerhalb der Sicdlungsobjekte sammeltc J. Kytlica Fragmente menschlicher Knochen, die wohl aus 
gesWrtcn Grabcrn stammen. 
AI Brno, Inv.Nr. 1199/2-1159 bis 1199/2-8/59. 
Č. STAŇA (1960a): Berichte im Archiv des AI Brno (Nr. 2106/58 und 3845/60). 

"Náklí" 
ZM 1:10000,35-11-11 
ca. 900 m SW von der Kirche 
W248 - S272, W259 - S280. W287- S272, W274- S252 
175m 
lm J. 1959 wurclen bei Ausschachtung der Baufunclamente im Arcal der Firma Stavební hmoty Objekte der 
Kultur mít Linearbandkeramik festgestellt. Die Funclsituation wurde nicht clokumentiert. Das Scherben
matcJial (Abb. 21:6-16, 19-22) wurde clem Archaologischen Institut Brno Uberreicht. Neben diesen Objektcn 
wurde ein Korpergrab der Glockenbecherkultur entdeckt. Oas Skelett rubte in Hockerlage auf der linken 
Seitc, mit clem Kopf zum SO orienticrt. Zur Grabausstattung gehorte cine steinerne Armschutzplatte (Abb. 
21:17), cin Keramikkriiglein und eine Schale, weiter zwei groBe FluBrollsteine, ein Teil vom 
Wildschwcinstol.\zahn und cin gebogener Loffel cbcnfalls aus WildschweinstoBzahn (Abb. 21: 18). 



Nachw.: 
Lit.: 

20. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

21. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

22. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

23. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

24. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 
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Al Brno, Inv.Nr. 1199-1/59 bis 15/59. 
Č. STAŇA (1960b, c); M. STLOUKAL (1960b); Berichte im Archiv des Al Brno (Nr. 10/60, 3846/60, 
3847/60). 

"Náklí" (Parzelle Nr. 3640-3656) 
ZM 1:10 000, 35-11-11 
ca. 1250 m SW von der Kirche 
W220- S290, W228- S297, W232- S293, W224- S285 
170m 
Im J. 1896 fand l.L.Červinka beim Autbau der Eisenbahn an der Brticke Uber die March Fragmente der 
Keramik der Glockcnbecherkultur. AuBerdem entdeckte er in den Marchufern an der Bahn Siedlungs
gruben mit slawischer Keramik. 
MLMBrno. 
I.L. ČERVINKA (1902, 162, 330; 1908, 223; 19llb; 1928, 182); V. HRUBÝ (1941a); Bericht im Archiv des 
AI Praha (Nr. 892/37) und Brno (Nr. 748/45, 1055/50, 1270/60, 3846/60). 

"Podsedky" (Parzelle Nr. 2055, 2849) 
ZM 1: 10 000, 35-11-11 
ca. 500 m NOO von der Kirche 
W376- S324, W397- S338, W402- S334, W383- S318 
180m 
In der Sandgrube von J. Kozumplík und F. Bílek wurden 1926 beim Sandabbau drei Korpergraber der 
Glockenbecherkultur gestOrt, die voneinander 2 bis 3 m entfernt waren. Aus den Griibern konnten 4 reich 
verzicrte Becher, ein unverzierter Becher mit abgcbrochenem Henkel, cin Krliglein, Scherbcn aus cinem 
groBeren topffOrmigen, unter dem Hais verzierten GefůB und Schtisselscherben gcrettet werden. 
Mus. Veselí nad Moravou (im Eingangsbuch sind die Funde nicht eingetragen- verloren?). 
V. HRUBÝ (1941a); L. HORÁKOVÁ- JANSOVÁ (1932); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 374/26) und 
Brno (Nr. 1717/42, 1056/50, 1057150, 1273/60). 

"Rubanice" 
ZM 1:10 000,35-11-06 
ca. 2500 m NNO von der Kirche 
W356- S200, W417- S214, W427- SI83, W354- Sl72 
172m 
Bei einer Terrainbegehung fand I. Janírek 1989 neben atypischen Keramikscherben eine zweiteilige 
Bronzctibel mít hohem Nadclhalter und Armbrustkonstruktion (L. 37 mm) und cine einteilige bronzene 
Militarfibcl mit kurzer Windung und hohem Btigel (L. 42 mm). Beide Bronzefibeln konnen an die Wende 
des 2. und 3. Jh., bzw. in die 1. HU!fte des 3. Jh. datiert werden. 
Mus. Zlín. 
J. LANGOVÁ (1993). 

"Rybníček" 

ZM 1:10 000,35-11-11 
ca. 250 m N von der Kirche 
W340- S359. W350- S351, W339- S345 
174m 
Um 1920 wurde unter nicht naher bekannten Umstanden cin goldener Aureus des Kaisers Nero (54-68), 
aus der Mtinzsttitte in Rom, Prtigung aus den J. 63-68, gefunden. 
MLM Brno (Inv.Nr. A95). 
J. SEJBALjun. (1986). 

"Rybníky" (Parzelle Nr. 2092) 
ZM 1:10000,35-11-12 
ca. 2900 m SO von der Kirche 
W!26- S219, W!38- S211, W126- Si92, W115- S201 
192m 
lm J. 1937 wurde auf dem Feld SO der StraBe nach Blatnice cin Tongewicht der Lausitzer Urnenfelder
kultur ausgeackert. 
Ein anderer Bericht spricht ebenfalls von dem Fund aus dem J. 1937 in der Flur "Rybníky", es handelt sich 
jedoch um einen kegelfOrmigen Roststander der Umenfelderkultur. Ob es um einen und denselben Fund 
geht, konnte nicht festgestellt werden. 
Privatsammlung J. Konečný (Veselí nad Moravou). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 5083/40) und Brno (Nr. 1503/46 und 1264/61). 
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25. Flur: FluBbett der March beim SchloB (Parzelle Nr. 1041) 
ZM 1:10 000,35-11-11 

26. 

27. 

Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

ca. 500 m W von der Kirche 
W328- S369, W339- S367, W338- S352, W326- S353 
174m 
lm J. 1933 wurde im Graben unter dem SchloB cin linsenfčirmiger Spinnwirtel der Urnenfelderkultur 
gefunden. Aus dem J. 1933 stammt der Fund eines slawischcn GefliBchens und aus dem J. 1934 der Fund 
einer 32 cm lan gen Eisenlanze. Eine ebenso Iange Lanze, die bei der Regulierung der March entdeckt wurde, 
ciwlihnt J. Poulík im Verzeichnis der Sammlung von J. Kytlica. Es kann nicht nachgewiesen werden, ob es 
sich um einen und denselben Fund handelt. 
Ein weiterer Bericht spricht davon, daB cine 30 cm Iange Lanze aus der March unter dem SchloB im J. 
1935 ausgebaggert wurde. 
Nach dem Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurden im FluBbctt der March am SchloB 
folgende Gegenstande gefunden: Zwei Bronzeeidechsen, wohl aus der romischcn Kaiserzeit (Nr. A 289, 
290; L. 13 cm), cine beschadigte Eisenlanze mit langerer TUlle (Nr. A 291; L. 39 cm), cine wcitere 
Eisenlanze (Nr. A 297; L. 32 cm), ein Eisenpfeil (Abb. 22:1; Nr. A 314; L. 9,2 cm), cin Teil eines 
mittelalterlichen Eisensporns mit Radchen (Nr. A 341; Rand-Dm. 4,7 cm), ein mittelalterlicher Achsen
nagel (Nr. A 361; L. 18 cm), cine mittelalterliche Eisenzangc (Nr. A 363; L. 16 cm) und cine Eisenaxt, dic 
20 cm Iang war und deren Schneide 16,5 cm maB. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 289-291, 297, 314, 341, 361, 363, 366), Mus. Veselí nad Moravou 
(slawisches GefáB), Sammlung J. Konečný (Spinnwirtel), Sammlung J. Kytlica (Lanze) - im Eingangs
buch sind die Funde nicht eingetragen (verloren?). 
V. HRUBÝ (1941b); Bcricht im Archiv des AI Praha (Nr. 5083/40). und Brno (Nr. 1717/42, 825/45, 
1503/46, 1263/60, 1264/61). 

"Třetí hory" (Parzellc Nr. 424-435) 
ZM 1:10 000,35-11-06,35-11-07 
ca. 2600 m N von der Kirche 
W452- S24, W468- S62, W496- S48, W489- S13 
179-188 m 
lm J. 1932 wurde auf dem Feld einc massive beidseitig geschliffene Steinaxt und cine Schneide eincr 
anderen Axt gefunden. Beide Áxtc werden der Jevišovicer Kultur zugeschrieben. 
Ein anderer Bericht spricht von cinem zut1illigen Fund eines neolithischen Steinkeils des Typs Slánská hora. 
Mus. Veselí nad Moravou- im Eingangsbuch sind die Funde nicht eingctragen (vcrlorcn?). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 700/45). 

"Třetí kút" (Parzelle Nr. 424-435) 
ZM 1: 10 000, 35-11-06 
ca. 2500 m N von der Kirche 
W295- S197, W315- S219, W318- S 178, W302- Sl83 
172m 
lm J. 1930 wurde aus dem Altwasser der March cine slawische Eisenaxt mít niedrigen Schaftlochlappen 
ausgebaggert und im J. 1935 kam ungeflihr an der selben Stelle cine Eisensichel zum Vorschein. 
Neben Áxten dokumentierte J. Poulík in der Sammlung auch weitere, bei der Regulierung der March 
entdeckte Gegensttinde. Es handelt sich um einen Teil der Eisensichel (L. 29,8 cm), cine Eisenpfeilspitze 
(L. 6,8 cm) und eine mittclalterliche Eisenaxt mit eingeritztcm Tier. J. Poulík fi.ihrte die Funde unter der 
selben Fundstellennummer wic die Funde von der Flur "Třetí kút" und es ist daher wahrscheinlich, daB sic 
tatsachlich von der selben Fundstatte stammen. Unter derselben Fundstellennummer fiihrt J. Poulík iiberdies 
den Fund einer eisernen Lanzcnspitze (L. 32,0 cm) aus der Regulierung der March an. Laut I.L. Červinka 
wurde cine blattfOrmige slawische Lanzenspitze gleicher GroBe unter dem SchloB gefunden. Ob es sich 
um dieselbe Lanze oder um zwei selbsttindige Funde handelt, konnte nicht festgestellt werden. 
Neben slawischcn Fundcn fand sich auf der Flur "Třetí kút" auch ein Geweihschlegel mit viereckigem 
Schaftloch (Abb. 22:4), der zur Aunjetitzer Kultur gereiht wird. Der Fund stammt aus dem J. 1932. 
Unter Nr. A 286 ist im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou cine bronzene tellerformige 
Schiissel angeflihrt, die auf derselben Fundstelle im J. 1934 entdeckt wurde. 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica, Inv.Nr. A177b, 286. 296, 302, 306, 327). 
Lit.: V. HRUBÝ (1941b); K. TIHELKA (1941); Berichte im Archiv des AI Praha (Nr. 5083/40) und Brno (Nr. 

1717/42,798/45,825/45, 1263/60, 1266/60, 1267/60). 

28. Flur: "VIáky" (Parzelle Nr. 559-581) 
ZM 1:10 000,35-11-06 Karte: 

Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

ca. 1550 m NNO von der Kirche 
W378- S 105, W388- S 102, W393 - S93, W390- S82, W378- S76, W378- S82 
172m 



Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

29. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

30. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

31. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 
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Laut einem alteren Bericht wurde im J. 1934 bei der Regulierung des FluBbetts der March eine slawische 
Eisenaxt mit "Dornen" am Schaftloch gefunden (L. 16,8 cm). Nahere Fundumstande sind nicht bekannt. 
Die in "V láky" im J. 1934 entdeckte und in der Sammlung von J. Kytlica autbewahrte Eisenaxt zeichnete auch 
J. Poulík (Abb. 22:6). Die MaBe der beiden Áxte stimmen jedoch nicht i.iberein. 
Auch !aut Eintragungen im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurde bei der Regulierung in 
"Vláky" im J. 1934 cine mittelalterliche Eisenaxt gefunden (Abb. 22:5). Sie unterscheidet sich aber stark 
von den erwlihnten Áxten. 
Weitere Axtfunde erfolgten in den J. 1933 (L. 21 cm) und 1938 (L. 18,5 cm). 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A303- Sammlung J. Kytlica; A 367, A 370). 
V. HRUBÝ (l941b); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 5083/40) und Brno (Nr. 1717/42, 825/45 und 
1263/60). 

"Za Cigánovem", "Cikanov" (Parzelle Nr. 537/2) 
ZM 1:10 000,35-11-06 
ca. 1300 m NO von der Kirche 
W416- S6L W42l- S57, W416- S45, W412- S50 
174m 
lm Wald an dem Nordrand der Stadt wurden in den J. 1938 und 1939 "Korpergrtiber" entdeckt, aus denen 
cine leicht profilierte henkellose Tasse mit glatter Oberflache, ein ahnlicher Topf mit Lappenauslaufern am 
Rande (Abb. 23: 10) und ein ho her schlanker Topf mit RandausHiufern (Abb. 23: 17) stammen. Neben 
Keramik verzeichnete J. Paulík wahrend des Krieges in der Sammlung von J. Kytlica auch eine Bronze
nade) mit durchbohrtem Kopf und zwei Bronzeblechbucke1; I aut J. Paulík stammen diese Funde au s cinem 
Lausitzer Grab. 
Ein weiterer Bericht spricht von cinem Keramikfund aus Kulturschichten: Eine walzenfOrmige Tasse mit 
vier Fi.iBchen, ein Unterteil eines Henkeltopfs und cine Tasse mit i.ibermaBigem Oberteil und niedrigem 
Unterteil, liber welchem ein mit dem Hoden zusammenhangender Henkel auťgesetzt ist. Diese Funde reiht 
J. Paulík zur Aunjetitzer Kultur. 
Der Urnenfe1derkultur gehort eine topfťOrmige Amphora, cin doppelkonischcs Geťi:iB und cine Tasse an. 
die aus dem 1938 freigelegtcn Grab stammen. 
Von dcrsclben Fundsti:itte sind die im Magazín des Museums in Veselí nad Moravou aufbewahrten 
Gegensti:inde: Teil einer faBformigen Tasse (Nr. A 154; Abb. 23:16), Bronzearmring mit abgcbrochenen 
Enden (Nr. A 159; Abb. 23:15), Bronzeanhanger in Form eines Armbands mit losen Enden, Dm. 4 cm 
(Nr. A 161; Abb. 23:8), Teil eines di.innen Bronzerings von 4 cm Dm. (Nr. A 163; Abb. 23:7), 4 Bronze
nadelfragmente (Nr. A 164-167; Abb. 23:3,4, 12, 14), zwei Bronzescheiben von 3,3 und 3,8 cm Dm. (Nr. 
A 168-169; Abb. 23:9), Bronzenadel mil Kugelkopf (Abb. 23:13), Bronzespirale von 1,7 cm, Dm. (Nr. 
A 173; Abb. 23:5), Spitze eines Bronzedolchs (Nr. A 174; Abb. 23: ll) und BronzeguBkuchen (Nr. A 175; 
Abb. 23:6). Alle Funde, die durch J. Kytlica von Herrn Bencdík in den J. 1933-1938 fiir das Museum 
gewonnen wurden, werden der Aunjetitzer Kultur zugeschrieben. 
Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica. lnv.Nr. A 151-154, 157-159, 161, 163-170, 173-75). 
K. TIHELKA (1941); Berichte im Archiv des AI Praha (Nr. 5083/40, 2378/45) und Brno (Nr. 1717/42, 
1397/46, 1265/60, 1266/60, 1267/60, 1276/60). 

"Za Černým" (Parzelle Nr. 626/1-626-38) 
ZM 1:10 000, 35-11-06 
ca. 3200 m NW von der Kirche 
W150- S225, W161- S217, W114- S170, W117- S182 
170m 
lm J. 1939 wurde im Durchstich des Entlastungsarms der March ein Schuhleistenkeil der Kultur mit 
Linearbandkeramik ausgegraben. 
Privatsamm1ung J. Konečný (Veselí nad Moravou). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 907/47). 

"Za dvorem" 
ZM 1: lO 000, 35-11-11 
ca. 1400 m SO von der Kirche 
W433- S252, W471- S270, W485- S207, W447- S202, W447- S227 
190-198 m 
In den Fcldern "Za dvorem" wurde im J. 1903 ein Antoninian des Kaisers Philippus II. (Sohn) (247-249) 
und des Kaisers Decius (249-251) ausgeackert. Nahere Fundumsti:inde sind nicht bekannt. 
Ein Bericht erwahnt einen Vcrbleib in der Privatsammlung von J. Kytlica, die andere in der Sammlung 
von I.L. Červinka. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1171146). 
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Nicht lokalisierte Funde 

32. Funde: Laut cinem alteren Bericht wurden in der March Glockenbecher entdeckt, die I.L. Červinka in die ortliche 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Sandgrube lokalisiert. 
Nachw.: Mus. Napajedla. 
Lit.: Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 3713/39) und Brno (Nr. 1262/60). 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Zu cinem zufalligen Fund eines Aunjetitzer Kri.igleins mit dem Henkel unter dem Rand kam es in der Flur 
"U Bílkového" auf dem Kataster der Gemeinde. Der Fund konnte nicht naher lokalisiert werden. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 691145). 

Im Durchstich des neuen FluBbetts an einer nicht naher bestimmten Stelle der March wurde 1937 cin 
schlankes prismatisches Gewicht (4,5 x 4,5 x 11,6 cm) der Lausitzer Urnenfelderkultur geťunden. 
Privatsammlung J. Konečný (Veselí nad Moravou). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1503/46). 

Vor 1940 wurde im Kataster der Gemeinde zufallig beim Ackern ein Spinnwirtel der Lausitzer Urnen
felderkultur geťunden. 
Mus. Veselí nad Moravou. 

An einer unbekannten Stelle des Katasters wurde cine Bronzenadel mít Kugelkopf entdeckt, der durch cine 
Scheibe vom Hais getrennt war. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 693/45). 

Wahrscheinlich im J. 1910 wurde an einer nicht naher bestimmten Stelle des Katasters ein schwerer 
Axthammer der Jevišovicer Kultur aus grauem Schiefer mit regelmaBig abgerundetem Ri.icken und teil
weise abgebrochener Schneide gefunden (L. 13 cm). 
Mus. Uherské Hradiště (Sammlung F. Kretz, Inv.Nr. 2538). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1469/47). 

Laut cinem tilteren Bericht werden im ortlichen Museum GefiiBchen der Glockenbecherkultur aufbewahrt, 
die aus Grlibern stammen, die an einer nicht nliher bestimmten Stelle des Katasters freigelegt wurden. Es 
konnte nicht ťestgestellt werden, ob sic mít der Keramik identisch sind, die im Eingangsbuch des Museums in 
Veselí nad Moravou unter Nummern A 136-141 a! s Fund von der Baustelle der Bi.irgerschule angefůhrt ist. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 702/45). 

lm Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou ist ein mittelalterliches GefliB mit dem Boden
zeichen eingetragen, das unter unbekannten UmsUinden in der Flur "Nákly" gefunden wurde (Abb. 24: I). 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 328). 

Unter unbekanntcn Umstanden wurde auf dem Gemeindekataster eine bronzene Ti.illenaxt (7,5 x 3,0 cm) 
mit einer gezogenen zugespitzten Ose am Rand und erweiterter Schneide gefunden. Der Ti.illenrand ist 
plastisch gekerbt, der Axtkorper ist unter dem Rand mit waagerechten Rillen und zwei senkrechtcn 
Rippchen verziert. Der Fund wird der schlesischen Urncnfelderkultur zugeschrieben. 
Mus. Kroměříž (Inv.Nr. 234). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1296/50). 

An einer nicht naher bekannten Stelle des Katasters wurdc eine romische Mi.inze des Kaisers Konstantin 
des GroBen (324-337) entdeckt. 
Gymnasium Uherské Hradiště. 
I.L. ČERYINKA (1895; 1902, 291); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 892/37) und Brno (1171146, 
1268/60). 

Von einer unbekannten Fundstelle stammt ein zut1illiger Fund von drei romischen Fibeln, von denen zwei 
Zwiebelknopffibeln sind und die drittc federlos ist. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 686/45). 



43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Fwzde: 

Nachvv.: 
Lit.: 

Funde: 
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lm J. 1935 wurdc in den Anschwcmmungcn der March an einer nicht n~iher bekannten Stelle ein slawischcs 
Gefiilkhen (H. 5,1 cm) gcfunden, das unter dem Hais mit drci Streifen einfacher Wellenlinien, auf der 
Ausbauchung mit der Gurtung und am Boden mil cinem Zeichcn in Form eines Pentagramms versehen i st. 
Ein anderer Bericht aus demselben Jahr erw~ihnt den Fund einer groBen Ptlugschar und zweier Axte 
(Bartaxt mit "Dornen" und "dornlose" Bartaxt mit Iangem Riicken). Auch diese Funde stammen von einer 
naher nicht lokalisierten Stelle an der March. 
Privatsammlung J. Konečný (Veselí nad Moravou) (Keramik); Mus. Veselí nad Moravou (Ptlugschare, 
2 Axte). 
Bcricht im Archiv des AI Praha (Nr. 5083/40) und Brno (Nr. 825/45, 1263/60). 

Aus dem J. 1935 stammt cin Fund zweicr slawischer GefaBe, ciner Keramiktassc und eines tlaschen
fiinnigen, mit Wellenlinicn und Rillcn vcrzierten GefliBchens. N~ihcre FundumsUinde sind nicht bekannt. 
Privatsammlung J. Konečný (Veselí nad Moravou). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 5083/40) und Brno (Nr. 825/45 und 1263/60). 

Ein Teil eines KeramikgeťaBcs und Scherben der Lausitzer Urnenfelderkultur wurdcn an ciner nicht naher 
lokalisiertcn Stelle im Stadtteil Milokošť cntdeckt. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des Af Brno (Nr. 1467/46). 

An einer nich! nliher bestimmten Stclle im Stadtteil Milokošť wurde cine riimische Bronzemiinze von 
Gaius Julius Caesar (60-44 v. Chr.) geťunden. 
Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica). 

[m Stadtteil Milokošť wurden unter nicht naher bekannten Umstanden Fragmente jungburgwallzcitlicher 
Keramik entdeckt. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bcricht im Archiv des AI Brno (Nr. 549/45). 

Von einer nicht naher bestimmten Funclstelle in Milokošť stammt cine griilkrc Menge slawischer, mit 
Rillen verzierter Keramikscherben. 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou. 
Lit.: 

Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unter unbekanntcn Umstanden wurde auf dem Gemeindekataster ein Friihaunjetitzer GefaB gefunden. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1978/53) und Brno (Nr. 1261/61 ). 

Von verschicdenén, nicht niiher bekanntcn Stellen des Katasters starnrnen Funde aus der riirnischen Kaiser
zeit: Eine 35 cm Iange Lanze, 2 vollsWndige und ein Fragment ciner Bronzcťibel mil Zwiebelkopf und ein 
KcramikgefliB. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1985/53) unci Brno (Nr. 1257/60, 1258/60. 1259/60). 

Unter unbekanntcn UmsUindcn wurden auť clem Gemeinclekataster cine riimischc Bronzeťibel und clas 
Fragment eincs latenezeitlichen Bronzeknopťs gefunden. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1985/53) und (Nr. 1260/60). 

lm Eingangsbuch des Muscums in Veselí nad Moravou ist untcr Nr. A !51 das Keramikfragmcnt cin es 
siebartigen GefiiBes angefiihrt, das aus der Sammlung von J. Kytlica stammt und in Zarazice irn J. 1932 
beim Aufbau der Eiscnbahn geťundcn wurdc. Nach Inťormationen aus dem Eingangsbuch kann die 
Schcrbe wohl in dic Bronzczeit clatiert werdcn. 

Untcr Nummern A 228-230 und A 232 sine! im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou vicr 
Keramikgeťiil3c eingctragcn: A 228 - cine 6 cm hohe beschiidigte Schale; A 229 - cine halbkugelige 
schalcnartige Tasse; A 230 - eine 7 cm hohc konischc Schale; A 232 - ein 12 cm hohes Keramikget1i/3 
(Abb. 24:7). Alle vier GefiiBe werden nach Angaben im Eingangsbuch in die Hallstattzeit datiert. Sie 
stammen von ciner unbekanntcn Stelle auf dem Kataster von Gemeindc. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 228-230, 232). 
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54. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

55. Funde: 

Nachw. 
Lit.: 

56. Funde: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

Unter nicht naher bekannten Umstanden wurde 1924 im FluBbett der March ein mittelalterliches GefáB mit 
Henkel und drei Rillen auf der Ausbauchung gefunden (H. 12,5 cm). 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 622). 

Bei der Regulierung der March wurde in der Flur "Pod parkem" ein mittelalterliches HenkelgefáB (H. 13,5 
cm) und mittelalterliche becherartige GefáBchen entdeckt (Abb. 24:5; H. 12,6 cm). 
Mus. Veselí nad Moravou (lnv.Nr. A 635, A 407). 

Nach Eintragungen im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurden "An der Fahre" folgende 
Gegenstande gefunden: Ein beschadigtes GefáBchen der Aunjetitzer Kultur, 4 cm hoch (Fund aus dem J. 
1931: J. Kytlica gewann ihn von J. Pavka. Nr. A 150; Abb. 24:4); ein 7,5 cm hohes GefáBchen aus der 
ri.imischen Kaiserzeit, Fund aus dem J. 1932 (Kytlica gewann ihn von J. Pavka; Inv.Nr. A 276); aus dem J. 
1934 stammt der Fund eines mittelalterlichen Schli.issels (Sammlung J. Kytlica; Inv.Nr. A 337; L. 18 cm); 
eine mittelalterliche Tonlampe von 13,5 cm L. (Sammlung J. Kytlica; Inv.Nr. A 371; Abb. 24:3); cine 
kleinere Keramiktasse mit kleinem AusguB und abgebrochenem Henkel (Kytlica gewann sie von J. Pavka; 
Inv.Nr. A 374); ein mittclalterlicher 5,1 cm hoher Krug, geťunden im J. 1932 (Sammlung J. Kytlica; 
Inv.Nr. A 376), ein mittelalterliches 10,9 cm hohcs Keramikti.ipfchen mil Henkel (Inv.Nr. A 405), der 
Untcrleil eines mittelalterlichen GefáBes (Fund aus dem J. 1931, Abb. 24:2), ein grauschwarzes 
Keramikli.ipfchen mit Henkel und drei Umfassungsrillen, H. 9,5 cm (Fund aus dem Jahr 1932, Inv.Nr. 
A 628). 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou. 
Lit.: 

57. Funde: 

Naclnv.: 
Lit.: 

58. Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

59. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

60. Funde: 

Unter Nr. A 162 ist im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou ein Bronzeanhanger der 
Aunjetitzer Kultur in Form eines Armbands mit losen Enden von 2,8 cm Dm. (Abb. 24:6) eingetragen, der 
in der Flur "Panské lány" entdeckt wurde. 
Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica, Inv.Nr. A 162). 

Um 1935 wurden bei der Rcgulierung der March 4 MammutbackzUhne gefunden. Nahere Informationen 
sind nicht bekannt. Nach dem Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurde auch ein kleines 
Fragment des MammutstoBzahns entdeckt. 
Muzeum Veselí n. Moravou (Sammlung J. Kytlica, gewann von J. Pavka, Inv.Nr. A 577-580- Mammut
backzahne: A 58! - MammutstoBzahn). 

Nach Eintragungen in dem Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurde "An der alten 
Kirche" ein Bronzearmring von 10,5 cm Durchmesser mit kleinen kugeligen Wi.ilsten an der Umfassung, 
eine Eisenlanze von 19,5 cm L., die J. Kytlica von Herrn Tomeček fi.ir seine Sammlung gewann, und die 
HU!fte der eisernen "Schafschere" gefunden. NUhere Fundumstande sind nichl bekannt. 
Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica- Inv.Nr. A 249, A 292; A 288). 

In dem Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou sind Gegenstande evidiert, die- bei der 
Regulierung der March gefundcn wurden und jedwede Fundumstande vermissen. 
A !60- Bronzener "Armband" mít verji.inglen Enden und gerilzter Verzierung, Aunjelitzer Kultur, Inv.Nr. 

A 160 
A 275-A 276, A 278-A 279 - 4 keramische GefáBe aus der rtimischen Kaiserzeit (?); gewonnen durch 

J. Kytlica von Herrn Pavka in den J. 1932-1934; H. 17 cm, 7,5 cm, 5 cm, 4,3 cm 
A 277 - keramisches MiniaturgetaB aus der ri.imischen Kaiserzeit (?); gewonnen durch J. Kyllica von 

Herrn Pavka im J. 1934; H. 7,7 cm (Abb. 25:2) 
A 280- keramisches GefáB; FluBbett der March bei Milokošť; H. 16,5 cm 
A 301- slawische Eisenaxt; L. 20 cm (Abb. 25:5) 
A 304- Feuerslahl; L. 10 cm 
A 305, A 307-308- 3 eiserne Sichel; L. 44 cm, 36 cm, 28 cm 
A 330- keramische Flasche; ji.ingere Burgwallzeit; H. 15,5 cm (Abb. 25:7) 
A 336- mittelalterlicher Eisenschli.issel; L. 17,5 cm 
A 340, A 344, A 346- 3 mittelalterliche Eisensporen; L. 12, 5 cm, 17 cm, 17 cm 
A 349 - cin Teil der mittelalterlichen Eisenlrense mit Seitenring 
A 350 - mittelallerliche zweileilige Eisentrense mil Seitenringen 
A 351- ein Teil des mittelalterlichen Pferdezaunes; Sammlung von J. Kytlica; L. 27 cm 



Nachw.: 
Lit.: 

61. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

62. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

63. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

64. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

65. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

66. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

67. Funde: 
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A 352- mittelalterliche blattfi:irmige Pfeilspitze; L. 14,5 cm 
A 353 - mittelalterliche Pfeilspitze viereckigen Querschnitts, gefunden im J. 1936; Sammlung von 

J. Kytlica; L. 4,4 cm; 
A 354- mittelalterliche Pfeilspitze; gefunden im J. 1934; L. 8.2 cm 
A 356-357-2 mittelalterliche Hufeisen; Sammlung von J. Kytlica; L. 11,5 cm, 12 cm 
A 358- mittelalterliches Hufeisen; gefunden im J. 1936; Sammlung von J. Kytlica; L.l3 cm 
A 360- mittelalterliche Eisenschnalle; gefunden im J. 1939; Sammlung von J. Kytlica; L. 8,3 cm 
A 365- mittelalterliche Eisenaxt; L. 17 cm (Abb. 25:4) 
A 368-369-2 mittelalterliche Eisenaxte; gefunden im J. 1934; Sammlung von J. Kytlica; L. 18 cm (Abb. 

25:3), 17,5cm 
A 373 - mittelalterliche Tonlampe; Sammlung von J. Kytlica (FundumstUnde einschlieBiich der Gemeinde

angabe nicht sicher); Dm. 10 cm (Abb. 25:6) 
A 403 - Lošticer Becher; gefundcn im J. 1930; H. 15,3 cm (Abb. 25:8) 
A 481- Rentiergeweih; gefunden von J. Pavka; L. 93 cm 

Um 1935 wurden beim Baggern im FluBbett der March Mammutknochen gefunden. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 535-539, 545-558, 562). 

An einer nicht naher bestimmten Stelle des Katasters wurde ein neolithischer steinemer Axthammer entdeckt. 
Mus. Olomouc. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 5955/47) und Brno (Nr. 1274/60). 

lm J. 1939 wurde auf dem Feld an einer nicht naher bestimmten Stelle des Katasters eine groBe tlache Stein
hacke (L. 10.2 cm) und die Schneide einer anderen, in der Durchbohrung zerbrochenen Hacke (L. 9,9 cm) 
geti.J.nden. Beide Funde wurden der Kultur mít Linearbandkeramik zugeschrieben. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 907/47). 

Beim Ausschachten der Fundamente des Hauses des Herrn Všetula wurden im J. 1930 zwci mittelalter
liche keramische HenkelgefiiBe gefunden (H. 10,9 und 8,1 cm). Ntihere Fundumstande sind nicht bekannt 
(Abb. 25:9). 
Mus. Veselí nad Moravou (lnv.Nr. A332, A377). 

Trn J. 1934 wurde beim Aufbau des Schutzwalls der March ein mittelalterlicher 16 cm Ianger Eisensporn 
entdeckt. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A343). 

Nach Eintragungen im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou wurde in Zarazíce ein 8 cm 
hoher Tiegel und ein beschadigter 12,5 cm hoher Tiegel entdeckt. Beide GegenstUnde vermissen eine 
genauere Angabe des Fundorts. Laut dem Bericht aus dem Archiv des Archaologischen Instituts wurde aus 
dem Altwasser der March ein slawischer Graphittiegel mit cinem tiefen Griibchen im Boden ausgebaggert. 
Auf den Innenw~inden gab es Ďberreste eines geschmolzenen Stoffes. Ob der Tiegel aus dem Altwasser 
der March mit cinem der Tiegel aus dem Eingangsbuch identisch ist, konnte nicht festgestellt werden. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 282, A 283); Privatsammlung J. Konečný (Veselí nad Moravou). 

Das Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou evidiert mehrere Funde aus dem Kataster der 
Stadt, bei welchen Fundumstande nicht bekannt sind. 
A 285 - GefaB; H. 10 cm 
A 315- Eisengriff eines eimerfi:irmigen GefUBes; L. 46 cm 
A 338-339-2 mittelalterliche Eisenschliissel, L. 12 cm, 17 cm 
A 347- mittelalterlicher eiserner Steigbiigel 
A 364- mittelalterlicher eiserner Streitkolben; ein Teil des Griffes aus Holz; L. des Kopfstiickes 12 cm 
A 375- mittelalterliches kleines konisches schiisselfi:irmiges GefiiB; Sammlung J. Kytlica; H. 4,2 cm 
A 384-385- 2 mittelalterliche Kriige; Sammlung J. Kytlica; H. 17 cm (Abb. 26: 1), 19,5 (Abb. 26:2) 
A 392-395- Fragmente einer mittelalterlichen Kachel mit Reliefverzierung; Sammlung J. Kytlica 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou. 
Lit.: 
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68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

Funde: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

In Zarazíce wurde bei dem Graben eines Kellers cin schwarzer situlenféirmiger Becher, 14,5 cm hoch, ent
deckt. Im Eingangsbuch des Museums in Veselí nad Moravou sind keine naheren Fundumstande ange
flihrt. Wahrscheinlich stammt der Becher aus dem Sammelťund Zarazíce Nr. 12 (siehe Fundstelle Nr. 15). 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou. 
Lir.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Laut dem Bericht im Archiv des Archtiologischcn Instituts wurde in Zarazíce unter nicht ntiher bekannten 
Umstlinden zuflillig cin slawischer Bronzetingerring geťunden, clessen Scheibe einfach in Kreuzform verziert ist. 
Mus. Veselí nad Moravou; im Eingangsbuch ist der Fund nicht eingetragen- (verloren?). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 689/45). 

Bronzene Drahtarmringe der Urnenťelderkultur wurden unter nicht nUher bckannten UmsUinden in 
Zarazíce gefunden. 
Mus. Veselí nad Moravou; im Eingangsbuch ist der Fund nicht eingetragen (verloren?). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 690/45). 

Ein zuťalliger Fund eines Teils des Keramikkrligleins mit niedrig aufgesetztem Henkel der Aunjetitzer 
Kultur wurcle unter nicht naber bekannten Umstanden in Zarazíce gcwonnen. 
Mus. Veselí nad Moravou; im Eingangsbueh ist der Fund nicht eingetragen (verloren?) 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 688/45). 

An einer nieht naher Jokalisierten Stellc von Zarazíce wurden zwei neolithische Steinartefaktc entcleckt: 
Ein Hornsteinabschlag und cin kurzer Hammer. 

Nachw.: MLM Brno. 
Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 2348/46, 2404/46). 

73. Funde: Ein Bruchstlick eines Bronzemessers, cin vollstancliger und zwci bcsch~icligte Armringe der Urnenfelder
kultur wurclen an cincr nicht naher lokalisierten Stelle in Zarazíce geťunden. 

Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou; im Eingangsbuch sincl clie Funde nicht eingetragcn (vcrlorcn?). 
Lit.: Berichtc im Archiv des AI Brno (Nr. 1505/46, 1924/46). 

74. Funde: Im J. 1930 wurclc beim Sanclabbau in der Flur "Jámy" cin Grab der Glockenbecherkultur mit ciner 
Hockcrbestattung, cinem Krliglcin mit abgcbrochenem Henkel unci eincr steinernen Armschutzplatte mit 
vier Durchbohrungen cntdeckt. Im selben Jahr wurde dort noch cine unverziet1e Keramikschlissel der 
Jevišovicer Kultur entcleckt. Ein anderer Bericht spricht von cinem Fund mehrerer Graber der Glocken
becherkultur in der Sanclgrube im Haus Nr. 12, aus welchen I O Scherben au s Glockenbechern unci cin 
Krliglein mit abgebrochenem Henkel stammcn (H. 14,2 cm). Unter den wcitercn Funden aus den 

Nachw.: 
Lit.: 

75. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

76. Funde: 
Naclzw.: 
Lit.: 

77. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

78. Funde: 

Nachw.: 
Lir.: 

79. Funde: 

angeťiihrtcn Grtibern wird cine Schlissel mit ofťenem Rand unci abgcsetztem Boclen genannt (H. 4,6 cm). 
Mus. Veselí nad Moravou (Sammlung J. Kytlica). 
HRUBÝ (1941 a); Bericht im Archiv des AI Brno (Inv.Nr. 562/47, 1071150). 

Ein klcincrcr stcinerner Axthammcr und cin GHitter der Kultur mít Linearbanclkeramik wurden an eincr 
nicht nahcr lokalisiertcn Stelle des Gemcinclckatasters gefunden. Ein anclerer Bcricht flihrt neben diesen 
Fundcn auch eincn Hammer aus tlachem Stein an. 
MLM Brno (Sammlung I.L. Červinka). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 892/37) unci Brno (Nr. 907/45, 1272/60). 

An ciner nicht naber lokalisierten Stcllc wurden spatneolithische Steinkcile gefunclen. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 695/45, 698/45). 

Unter nicht fcstgestellten Umstanden wurden in "Předměstí" Steinaxtc, -hammer uncl-meiJ3el entdeckt. 
MLM Brno (Sammlung I.L. Červinka). 
I.L. ČERVINKA (1902, 105); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 892/37) und Brno (Nr. 1271/60). 

Im J. 1940 grub F. Grabec auf seincrn Scheunenplatz (14011) einen Steinhammer mit schmalem, unregelmW3ig 
abgcschlagenem RUcken aus (L. 12 cm). Diescr Fund wird der Kultur mit Lincarbandkcramik zugeschricbcn. 
Trotz Angabe Uber die Parzcllennummer konntc der Fund nicht lokalisiert wcrden. 
Mus. Veselí nad Moravou. 
Bcricht im Archiv des AI Brno (Nr. 697/45). 

In den Sammlungcn des Museums in Veselí nad Moravou werden zwei mittelalterliche Keramikkrlige 
autbewahrt, dic auf dem Kataster der Staclt im J. 1961 auf ciner hcutc nicht mchr zu Jokalisierbaren 
Baustelle gcfundcn wurden (Abb. 26:3, 4). 
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81. 

82. 
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Nachw.: Mus. Veselí nad Moravou (A 615, A 616). 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

lm J. 1934 wurde bei dem Autbau des Hauses von Frau Ditrichová cin mittelalterliches KeramikgefáB 
gefunden (Abb. 27: 1 ). 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A 391). 

lm MLM Brno werden 5 geschliffene Steinwerkzeuge aus dem Gemeindekataster autbewahrt. deren 
Fundumsttinde unbekannt sind (Abb. 27:3-7). 
MLM Brno (lnv.Nr. 47454,47557,68617.68619. 68620). 

In den Sammlungen des Museums in Veselí nad Moravou sind 19 antike Miinzen deponiert, die auť dem 
Gemeindekataster gefunden wurden und wovon wenigsten einige annahernd bestimmbar sind: 
- griechische Bronzemiinze des Ptolemaios III. (event. des IV.) (Abb. 27:2) 
- Miinze des Kaisers Probus(?) 
- kupferner As (die in der Zeit des 2. puntischen Krieges gepragte Miinze) 
- kupferner As des Kaisers Trajan 
- Kupfermiinze des Kaisers Valentinian (?) 
Mus. Veselí nad Moravou. 
P. ŠúTORA (1999b, c). 

83. Funde: J. Valdík aus Zarazíce Nr. 36 fand auf dem Feld einen flachen steinernen Axthanuner aus dunklem Schiefer 
mít Durchbohrung in der Mitte. 

Lit.: J. KYTLICA (1959, 166). 

Abb. 15. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mít Bezeichnung der Fundsttitten und der 
Funde (Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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Abb. 16. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 1- "Břehy" (1-6; nach Bericht im Archiv des AI Brno Nr. 
1717/42). 
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Abb. 17. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 3- "d.vúr Radošov" (I; nach Bericht im Archiv des AI 
Brno Nr. 1717 /42), 6 - Intravillan der Gemcinde, Školní StraBe (2-4) und l O - Intravillan der Gemeinde (5; nach J. 
PAVELČÍK 1955). 
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Abb. 18. Veselí nad Moravou (Bez Hodonín). Funde aus den Lagen 13- Intravillan der Gcmcindc. "untcr dem Kraftwcrk" 
( l ), 15 - lntravillan der Gcmeinde, Zarazice Nr. 12 (2-7). 
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Abb. 19. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 15- Intravillan der Gemeinde, Zarazice Nr. 12 (l-6). 
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Abb. 20. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 15- Intravillan der Gemeinde, Zarazice Nr. 12 (1-3), 16 
- "Kostelinky" (4, 5) und 17- "Nák1í" (6, 7). 
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Abb. 21. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Funde aus der Lagc 18- "Náklí" (1-5; nach dem Bericht im Archiv des AI 
Brno Nr. 3845/60). 19- "Náklí" (6-22: 6-13 nach dem Bericht im Archiv des AI Brno Nr. 3847/60). 
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Abb. 22. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Funde au s der Lage 25 - FluGbett der March beim Schlol3 (I), 27- "Třetí kút" 
(2-4; 2, 3 nach dem Bericht im Archiv des AI Brno Nr. 1717/42), 28- "Vláky" (5, 6; 6 nach dem Bericht im Archiv 
des AI Brno Nr. 1717/42). 
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Abb. 23. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 29- "Za Cigánovem", "Cikanov" (1-17). 
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Abb. 24. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Nicht lokalisierte Funde mit den Ordnungsnummern 39 (l), 56 (2-4), 55 (5), 
57 (6) und 53 (7). 
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Abb. 25. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Nicht lokalisiertc Funde mit den Ordnungsnummern 60 (1-8) und 64 (9). 
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Abb. 26. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Nicht lokalisicrte Funde mit den Orunungsnummcrn 67 (1, 2) tmu 79 (3, 4). 
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Abb. 27. Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín). Nicht lokalisierte Funde mit den Ordnungsnummern 80 (1), 82 (2) und 81 (3-7). 
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5. Kataster von Vracov (okr. Hodonín) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 

"Dobro les" 
ZM 1: 1 O 000, 34-22-08 
W-Rand der Gemcinde. S von der Eisenbahn Kyjov- Veselí nad Moravou 
W432- S305, W482- S301, W475- S275, W459- S247. W420- S259 
194-202 m 
Die Fundstellc wurde bei der Luťtprospcktion von M. Bálek entdeckt und 1998 durch Tcrrainbcgehungcn 
von M. Hložek und P. Goldman UberprUft. Einc Gruppe unregclmaf3iger punktartigcr Gebildc auť der 
Luťtaufnahmc intcrpretiert M. BCllek als Siedlungsgrubcn und clen anschliel.\enclen rcchtcckigen Grunclril.\ 
als Ubcrrest cines obcrirdischen Baus mít Pfostenkonstruktion. Ein ca. 250 m weiter ostlich liegendcs 
Lineargebilcle, cine Doppellinic von ca. 300 m Linge, wird als Grabcn mít vorgesetzter Palisadenrinne 
interprctiert. Die Unterbrechung der beiden Linien auf einer Brcitc von ca. 4 m stellt den Uberrcst des 
Eingangs dar. Bci der Obcrmichcnbcgehung wurden 3 Fragmente der Spaltindustrie der Glockenbccher
kultur cntdeckt. 
Privatsammlung M. Hložek. 
M. BALEK- A. KNECHTOV A ( 1999). 

"Doubrava" 
ZM 1:10 000,34-22-09 
ca. 1400 m SSW von der Kirche 
W79- Sl42, WII6- S141, Wll9- Sl! O, W83- Sll O 
200 !11 

Funde: Beim Stubbenroclen im Walcl obcrhalb von Čaganov wurclen "Brandgraber mit grolkn Lausitzer Vorrats
gcťaBen" gefunclcn. Nahere FundumsUincle sind nicht bekannt. 

Nachw.: 
Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1401/46). 

Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Nachw.: 

Intravillan der Gemeindc (Potoční Stral.\e) 
ZM 1:10 000,34-22-09 
ca. 1050 m SO von der Kirche 
Wl85-Sl77 
191m 
Bcim Graben des Kanalisationsanschlusses zurn Haus von V. Vúvra wurcle irn J. 1984 cin menschliches 
Skelett gestbrt. Bei der durch dic archliologische ArbeitssUitte in Mikulčice durchgefUhrtcn Notgrabung 
wurcle das Skclctt cincs erwachsencn Individuums fcstgcstcllt. das auf der rechtcn Seite mit rnal.\ig 
eingezogenen Beinen rubte. Es war in eincr Tiefc von 35-40 cm unter der hcutigcn Oberflacbe bestattet. In 
der Umgebung des Skcletts wurclen keinc Funde bis auf zwei kleine urzeitlicbe Keramikfragmente an dem 
Oberteil des Skelctts festgestellt, deren Zusammenhang mit dem Grab nicbt nachweisbar ist. 

Lit.: Bcricht im Archiv des AI Brno, ohne Nr. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

"Lipina" 
ZM I: 1 O 000, 34-22-09 
ca. I 000 m S von der Kirche 
Wl26-Sl88, Wl56-Sl72, Wl42-Sl50, Wll6-Sl62 
195m 
Im J. 1941 wurcle S des Intravillans der Gemeincle in der Flur "U lípy", Waldrevicr 137, eine Bronzelanzc 
der Lausitzer Kultur entdeckt (Abb. 29: I). Nabere Fundumstande sine! nicbt bckannt. 
MLMBrno. 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 310/43) und Brno (Nr. 498/47, 1237/60). 

"Nivky" 
ZM 1:1 O 000, 34-22-09 
ca. 900 bis 1400 m SO von der Kirche 
W205 - S225, W257- S203. W255 - S 197, W205 - S218 
189-192 m 
Bei dem Aufbau der Eisenbabn wurde im J. 1888 ein kaiscrzeitliches Brandgrab entdcckt. Die Urne 
beinhaltete 4 Bronzefibcln, Beschlag eines Trinkhorns, Bronzeknopfc, cine Nadcl und einen Eisenring 
(Abb. 29:2-13 ). 
Zwiscben der StraBe Vracov-Bzence uml der Eisenbahn, gcgcnUber der Kapelle (Parzclle Nr. 1435) wurde 
aus cinem gestlirten latcnezeitlicbcn Grab cin KcramikgeHil.\, 2 FuBringe, eine Fibel, ein Fcclcr von einer 



6. 

7. 

8. 
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kleineren FibcL ein Wildschweinzahn, 2 cinťache Armringe, 3 Bronzeringe, Kcramikfragmente einer 
kleinercn Schale und mcnschliche Uberreste geborgen. 
Von dicscr Flur stammen auch weitcre Funde, jed och ohne niihcre FundumsUinde. 
Laut einem ~ilteren Bcricht wurden dort Fragmente Jcvišoviccr Keramik, Fcuersteinwerkzeuge und 
wahrschcinlich auch cin steinerncr Axthammer cinfacher Form gefunden. 
Ein weiterer Bcricht spricht von dem Fund einer getliigcltcn Pťeilspitze aus Eiscn und von Fragmcnten 
slawischer Keramik, dic mit mchrťachen Wellenlinien verziert warcn. 
Andcre Berichte crwahnen latenezeitlichc Graphittonkcramik und Schiissclfragmcnte mit breitem 
verzicrtcm Rand der Glockcnbecherkultur. 

Nachw.: MLM Brno (Latcne- Pa 90/35 und kaiserzeitliches Brandgrab); Gymnasium Kyjov - Privatsammlug 
J. Naktúdal (Fragmente Jevišovicer uml slawischer Keramik. Scherben von Glockenbecherkultur, Spall
industrie, Eiscnpťcil- nicht liberprUft). 

Lit.: E. BENlf'iGER- H. FREISING (1933, 22): I.L. Č~ERVII'\KA (1902, 299, obr. 140; 1933, 13, 18, 32, 34, 38 
s obr.; 1936); V. PODBORSKÝ a kol. (1993, 433, obr. 286); A. RZEHAK (1899); Bericht im Archiv des 
AI Praha (Nr. 962/37) und Brno (Nr. 361/45,583/46, 1061/50, 1239/60, 1241/60, 1242/60, 1243/60). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nac/zw.: 

Lit.: 

Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Ho/ze: 

Fwule: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hahe: 

"Nivky" 
ZM 1:10 000,34-22-09 
ca. 1200 m SO von der Kirche 
W220- S 192, W225- S 192, W225- S 182, W220- S 182 
188-190m 
Im J. 1990 wurdcn bei der Luftprospcktion ca. 50 dunkelgeťlirbte rechteckige Gebilde verzcichnct, dic 
ungeťahr in Richtung W-0 orientiert warcn. In dcmselben Jahr wurdc ein Tcil der Objekte lokalisicrt und 
gcodctisch vermessen: anschlieBcnd wurdc cine Tcstgrabung durchgeťlihrt. Von drei erťorschtcn Objckten 
waren zwei cingetietie rechteckigc HUttcn aus der Latcnczeit und das drilte cin nicht naher bestirnmbarcs 
Objekt aus dersclbcn Periodc. 
Auch bci Terrainbegehungen wurde ncben unz~ihligcn Fragmenten iineolithischer Keramik, darunter cin 
Scherben von einem vcrzierten Glockenbecher, nur Material aus der Latcnezeit geborgen. 
AI Brno. 
M. BÁLEK- M. ČJžMÁř{ (1993); J. MEDUNA (1980, 316); V. PODBORSKÝ a kol. (1993, 266, obr. 255); 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 305/91). 

''Planá" 
ZM I: 10 000. 34-22-09 
ca. t 400 m SO von der Kirche 
W229- S 168. W229- S 170, W262- Sl78, W295- S 178, W295- S 176. W273- S 157. W243- S158 
188-189 m 
Nach alteren Berichten wurden auť der Flur "Plané" Brandgraber aus der romischen Kaiserzcit sowic 
Fragmente nicht ntihcr spczifiziertcr iiltcrer Keramik geťunden. 
Im J. 1998 wurden beim Bau eincr Rohrlcitung cntlang der StraBc von Vracov nach Bzenec Siedlungs
kulturschichten gestbrt. Im Aushub sammeltc M. Hložek Keramikťragmente aus der Bronzezcit 
(Aunjetitzcr Kultur), der Latcnezeit und der romischen Kaiserzeit Ncben dicsen Funden wurden auch 
Spaltindustric und cin Bruchstiick eines latenczcitlichcn Glasarmrings gcťundcn. 
Privatsammlung F. Loprais (Brandgr~ibcr); Privatsammlung M. Hložek (Kerarnikťragrnentc, Bruchstlick 
eines latcnezeitlichcn Glasarmrings). 
I.L. ČERVINKA (1939); Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 962/37) und Brno (Nr. 683/46 und 1239/60). 

"Sob01'íky" 
ZM 1:10 000,34-22-19 
ca. 8500 rn S von der Kirche 
W88-S201, Wl45-S224, Wl70-St94, Wl36-Sl69 
180-188111 

Laut Hltcren Berichtcn wurden in der Flur "Soboi\ky" neolithischc Steinwerkzcuge gcťunden: Eine prisma
tische Axt aus Sandstcin rnit beidseitig abgeschliťfener Schneide und unregclmHBig bearbeitetem 
verjiingtem Rlicken und eine Hacke aus Kieselschiefer, inmitten durchbohrt, mit dem Rlicken in Vordcr
ansicht abgerundet, in der Seitenansicht verjUngt, die der Kultur mit Lincarbandkeramik angeho11. 
Mus. Kroměříž (Axt Inv.Nr. 102, Hacke Inv.Nr. 186). 
Berichte im Archiv des AI Brno (lnv.Nr. 1302/50, 1303/50, 1238/60). 

"Zahrady" 
ZM 1: I O 000. 34-22-09 
ca. 800 m SO von der Kirchc 
Wl78- S208, Wl70- S227, W20l- S216, W200- Sl97 
190m 
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Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

Bei der Terrainbegehung im J. 1999 fand M. Hložek Fragmente latene- und kaiserzeitliche Keramik. 
Privatsammlung M. Hložek. 

Nicht lokalisierte Funde 

10. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

ll. Funde: 

Nachv.•.: 
Lit.: 

12. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

13. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

14. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

15. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

16. Funde: 

Nachw.: 

Im J. 1940 wurde an einer nicht ntiher bekannten Stelle des Gemeindekatasters cin Den ar des Kaisers 
Vespasian aus dem J. 81 ausgeackert. 
Nicht i.iberpri.ift. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1177/46). 

Ein hallstattzeit1icher Bronzeťingerring mit Ki.igclchen in drci Umfassungsstreiťen von 2,8 cm Dm. wurde 
unter nicht nliher bekannten Umstlinden auť dem Gemeindekataster geťundcn (Abb. 29: 16). 
Mus. Uherské. Hradiště (Inv.Nr. 2683). 
Bericht im Archiv des AI Praha (Nr. 1496/47). 

Von einer nicht nliher bestimmten Stelle des Katasters stammen cine dmchbohrte Steinhacke (Abb. 29: 15) 
und ein k1eincrer stcinerner Axthamrner. Ntihere Fundurnstande der beiden geschliffenen Werkzeuge der 
Kultm mit Linearbandkeramik sind nicht bekannt. 
MLM Brno (Samrnlung T.L. Červinka). 
LL. ČERVINKA (1902, 106, tab. XIV/13; 1908, 107, obr. 26); Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 892/47). 

Unter unbekanntcn Umstlindcn wurden auf dem Gemeindekataster zwei Bronzebeilc der Aunjetitzer 
Kultur entdeckt. 
Nationalmus. Praha (Sammlung LL. Červinka, lnv.Nr. 67288-67289). 
Berichte im Archiv des Ar Praha (Nr. 2564/50, 4059/53) und Brno (Nr. 1244-1245/60). 

Auf dem Gcmeindekataster wurde unter nich! ntiher bekannten Umsttinden cine Bronzeaxt mit verkni.ipften 
Lappen gefunden (L. 17,7 cm). Der Fund wird der Hi.ige1grliberku1tur zugeschrieben. 
Mus. Olomouc. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 289/46 und 654/51). 

In der im MLM Brno aufbewahrten Sammlung von F. Lopreis befindet sich neben anderen Funden ein 
Fragment der Linearbandkeramik, zwei MUhlsteine. zwci KrUglein der G1ockenbecherkultur, ein Amphoren
fragment der HUgelgraberkultur (Abb. 29: 14), cine branddcťormiertc Lausitzer Scha1e und vier Fragmente 
eines mittela1terlichen Gefál3es. Oas alles stammt von einer unbekanntcn Stellc auť dem Kataster der Gemeinde. 
MLM Brno (Inv.Nr. Pa 15466-15476). 
J. SKUTIL (1947); Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 654/51). 

In cinem altercn Beticht wird vom Gemeindekatastcr der Fund eines gesch1ifťcnen lincolithischen Steinwcrk
zeugs mit der Durchbohrung in der Mitte angeťUhrt (Abb. 29: 17). Nlihere Fundumstandc sind nich! bekannt. 

Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1231/60). 

17. Funde: 

Nachw.: 
Lir.: 

18. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

19. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

20. Funde: 

In dem Museum Kyjov wird Tierknochenmateria1 (Elephas primigenius) autbewahrt, das aus dem Gemeinde
kataster stammt. Nahere Fundumstlinde sind nicht bekannt. 
Mus. Kyjov. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 426/48). 

Dem MLM Brno wurde von J. Nakládal cine gebohrtc Kalkstcinkugel geschenkt. Wcdcr Fundumstlinde 
noch die Kulturcinrcihung sind bekannt. 
MLMBrno. 
F. KovÁŘ (1914). 

In die Sammlungen des MLM Brno wurde im J. 1933 cine romisch-provinzielle Keramikurne Uberreicht. 
Fundumstande konnten nicht festgcstellt werden. 
MLM Brno- nicht i.ibcrprUft. 

Laut lilteren Berichten ťand J. Nakláda1 in der Flur "Babí" ca. 20 neolithische Keramikfragmentc mit 
Linear- und Nagelverzierung und 18 Bruchstiickc der Spaltindustrie. Laut anderen Berichten wmde in 
derse1ben Flur cin Bronzering aus der Jungbronzezeit und Fragmente Jevišovicer Keramik cntdeckt. In 
cinem Jatenezeitlichen Grab, das in dieser Lage J. Novák aus Ždánice bcim Sandabbau im J. 1935 
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freilegte, wurden eine groBere Mamefibel aus Bronze, ein Doppelarmring, eine Ringkette, zwei FuBringe 
mit halbkugeligen Buckeln und ein flaschenfOrmiges GefáB gefunden. lm J. 1938 wurde ein weiteres Grab 
mit einem Bronzearrnring und zwei Lignitringen gesti:irt. 

Nachw.: Mus. Ždánice (Bronzering); Mus. Olomouc (Scherben, Spaltindustrie); MLM Brno (Grabinventar), Privat
sammlung J. Gabriel (Armring). 

Lit.: F. KovÁŘ (1908, 1914); Berichte im Archiv des AI Praha (Nr. 962/37, 310/43) und Brno (158/45. 
2939/46,498/47, 1237, 1242/60). 

21. Funde: An der Eisenbahn nach Vlkoš wurde 1937 ein Konsulardenar der Familie Postumia (A. Albinus aus dem J. 
74), ein Denarius serratus entdeckt. 

22. 

Nachw.: 
Lit.: Bericht im Archiv des AI Brno Nr. I 177/46. 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unter Nr. 46974 wird im MLM Brno eine Steinaxt mít Durchbohrung (Abb. 29:18) aufbewahrt. Nahere 
Fundumstiinde sind nicht bekannt. 
MLMBrno. 
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Abb. 28. Vracov (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mít Bezeichnung der Fundsttitten und der Funde 
(Numerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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Abb. 29. Vracov (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 4- "Lipina" (l; nach dem Bericht im Archiv des AI Brno Nr. 498/47), 
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nach LL. Červinka 1902), ll (16 ). 16 (17; nach dem Bericht im Archiv des AI Brno Nr. 1231/60) und 22 ( 18 ). 
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1. Einfiihrung 

Die Talaue der Thaya mit fruchtbaren Anschwemmungen in der Umgebung von Břeclav ist 
archaologisch relativ reich, dank den gUnstigen pedologisch-klimatischen Bedingungen sowie den 
Wege- und Rohstoffverhaltnissen. Auf dem Katastergebiet des sog. groJ3en Břeclav, d.h. einschlieJ3-
lich der angeschlossenen Gemeinden Poštorná, Charvátská Nová Ves und Ladná, werden gegenwlirtig 
mehr als 40 Fundstellen registriert, sowie zahlreiche weitere Einzelfunde, bei welchen die Fundum
stande nicht mehr rekonstruiert werden konnen. Von der Gesamtzahl befinden sich 28 Fundstellen auf 
dem Gebiet von Břeclav selbst (einschlieJ31ich des Teiles Stará Břeclav); diese werden in unserem 
Beitrag erortert (Abb. 1). Abseits unserer Aufmerksamkeit bleibt Poštorná mit 7 Fundstellen, Charvátská 
Nová Ves mit 6 Fundstellen und Ladná mit 4 Fundstellen. 

Die Entwicklung der Quellenbasis spiegelt vor allem die Entfaltung des Fachgebiets in den 
letzten 100 Jahren wider: Die niedrigere Zahl der in der 1. Halfte des 20. Jh. evidierten Fundstatten 
hangt im betrachtlichen MaJ3e mit der ungenauen Bestimmung der Fundumstande zusammen, die uns 
heute nicht erlaubt, sie zuverlassig zu identifizieren. Verstandlich ist auch die Senkung der Zahl der 
neu entdeckten Fundstellen im Laufe der Kriegsjahre und der ersten Nachkriegsjahre. Positiv wirkten 
sich auf die Entfaltung der Quellenbasis die Anfang der 50er Jahre aufgenommenen planmaJ3ige 
Feldforschungen auf dem slawischen Burgwall "Pohansko" und die kontinuierliche Fortsetzung dieser 
Aktivitaten bis zur Gegenwart aus. Ebenso wichtig war die Grlindung des Stadtmuseums von Břeclav 
in der Mitte der 90er Jahre. Die Senkung der Zahl der neu entdeckten Fundstellen in den 80er Jahren 
hangt wohl mit der Verschiebung der umfangreichen Grabungsaktivitaten in den Bereich des 
aufzubauenden Wasserwerks Nové Mlýny auf der Thaya zusammen. 

Auf dem verfolgten Gebiet sind im Prinzip alle Geschichtsperioden von der Ur- bis zur 
historischen Zeit mehr oder weniger vertreten. Es gibt jedoch gewisse Ausnahmen. Eine davon stellt 
der lilteste Abschnitt des Palaolithikums, wo die Thaya wohl eine dauerhafte Besiedlung verhinderte. 
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dal3 Funde dieses Alters bisher unter Holozanablage
rungen versteckt sind, denn bereits im Mesolithikum findet man z.B. im Raum von "Pohansko" 
Belege der Besiedlung. Wahrend das Neolithikum sporadisch vertreten ist, wird die Besiedlung am 
Ende des Áneolithikums und besonders am Anfang der Bronzezeit immer intensiver. 

Im Bereich des Zusammenflusses der Thaya und der March wurden in der Urzeit auch Dlinen
Flugsande auf liegenden fluviatilen sandigen Schottern besiedelt. Ungeflihr ab dem 12. Jh. anderte 
sich jedoch das hydrologische Regime in Folge der Kolonisation und der Entwaldung ausgedehnter 
Gebiete in oberen Teilen des Wassergebiets. miufigere und intensivere Úberschwemmungen flihrten 
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zum Untergang der Besiedlung der Talaue, es kam zum Ůberdecken und ortsweise Abtransport der 
Di.inen. Die Nutzung dieser ursprlinglich auffallenden GeHindeanhohen war wahrscheinlich nicht 
zufallig, wie es die Ergebnisse der Terrainprospektion der Di.inen in der Umgebung von Břeclav belegen, 
an welcher sich gegenwartig besonders Mitarbeiter der Arbeitsstatte des Archaologischen Instituts der 
A V ČR Brno in Mikulčice beteiligen. Das rahmenhaft in die Zeitspanne vom Mesolithikum bis zum 
Fri.ihmittelalter datierte archaologische Material wurde aus mehr als 30 Fundstellen geborgen. 
Verzweigte FluBarme mít erhohten Sandinseln stellten wohl strategisch sowie wirtschaftlich bedeutende 
Gebilde dar (s. POLÁČEK- ŠKOJEC- HAVLÍČEK, dieser Band). 

Der Gegenstand dieses Beitrags ist die archaologische Topographie des Katasters der Stadt 
Břeclav einschlieBlich des Stadtteils Stará Břeclav. 
Flur: Name der Flur oder des bebauten Teils der Gemeinde (Intravillan). In einigen Fallen ist der 

altere Flurname angefi.ihrt, der in der archaologischen Literatur i.iblich ist 
Karte: Die Kartenart (ZM, d.h. Základní mapa 1:1 O 000 = Grundlandkarte im MaBstab 1:1 O 000) 

und die Nummer des Kartenblattes (z.B. 34-23-19) 
Lage: Annahernde Lokalisierung (Entfernung in m von ausgepragten Orientierungspunkten, z.B. 

der Kirche, der Martersaule oder des Gemeindezentrums). 
Koord.: Genaue Lage der Fundstatte (Koordinaten eines Punktes oder eines Polygons vom West-

und Si.idrand des Kartenblattes in mm) 
Hohe: Hohe Uber dem Meeresspiegel in m (Hohensystem "Ostsee nach Ausgleich") 
Funde: Charakteristik der Fundstelle, Kurzbeschreibung der Befunde und Funde, Datierung 
Nachw.: Institutionen, an denen die Funde aufbewahrt werden, einschlieBlich der Zugangs- oder 

Inventarnummern. Hierbei werden folgende Abktirzungen verwendet: 
AI: Archaologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik 
(Brno oder Praha) 
MLM: Mahrisches Landesmuseum (Brno) 
lAM: Institut fi.ir Archaologie und Museologie der Philosophischen Fakultat der Masaryk
Universitat (Brno) 

Lit: Quellen - alle Fundberichte, die unter dem entsprechenden Aktenzeichen im Archiv des 
Archaologischen Instituts der AV ČR Brno (bzw. des Archaologischen Instituts der AV ČR 
Prag) aufbewahrt werden. Literatur- zugangliche Berichte, Studien oder Monographien. 

Fi.ir jede Gemarkung ist ein Abbildungsteil beigefi.igt. Er umfaBt jeweils die Karte des Kataster
gebietes mit den katalogisierten Fundstatten (die Nummern im Text entsprechen den Nummern auf 
der Karte) und eine illustrative Auswahl archaologischer Funde (die Ordnungsnummern aus dem 
Fundstellenverzeichnis werden angefi.ihrt). 

Am Ende des Fundstellenverzeichnisses werden diejenigen Funde angefi.ihrt, die nicht genau 
lokalisiert werden konnen und bei denen die Fundumstande nicht bekannt sind. 
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Abb. 1. Břeclav (Bez. Břeclav). Katastergebiet der Gemeinde mít Bezeichnung der FundstUtten und der Funde (Nummcrierung 
entspricht der Ordnungsnummern in der Liste). 
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2. Kataster von Břeclav 

I. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

3. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

"Dlouhý hrúd" 
ZM I: 10 000, 34-23-24 
Umgebung des Schlosses Lány, ca. 1000 m O vom Flul3 Thaya 
W404- S311, W415- S289, W404- S284, W396- S306 
156-157 m 
Im Rahmen der gelegentlichen Fcldforschung wurden in den 30er J. auf der Fundstelle archaologische 
Funde geborgen. Es handelt sich um Siedlungsmaterial, Uberwiegend um Keramik aus der grol3mahrischen 
Zeit. 
MLM Brno-Ubertragt aus AI Brno (lnv.Nr. 117-l/54 bis 8/54). 
Š. JANŠÁK (1931). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 568/55). 

"Pohansko" 
ZM l: l O 000. 34-23-19 
3 km SO vom Zentrum der Stadt Břeclav, auf dem Linksufer der Thaya 
W239 -S207, W294- S207, W289- Sl24, W233- S63, Wl75- S67, Wl57- Sll8 
156-159 m 
Kurze Úbersicht: Die Fundstelle an der mahrisch-i.isterreichischen Grenze, cleren Besiedlung hauptsachlich 
in die Burgwallzeit datie11 wird, wird ab 1959 durch das Institut ťlir Archaologie und Museologie der 
Phi1osophischen Fakultat der Masaryk-Universitat (lAM) Brno erforscht. Der groBmtihrische Niederungs
burgwall ovaler Form auf einer FHiche von 28 ha wird im Gelancle durch einen gut sichtbaren Umfassungs
wall, einen Úberrest der Befestigungsmauer von Kammerkonstruktion mit steinerner Stirnwancl abgegrenzt. 
Im 0-Teil der Befestigung wurde ein Tor erforscht, das wohl auf die Brlicke Uber den Thaya-Arm 
mlindete. 
lm NW-Teil der befestigten Flache wurcle cin durch cine Palisade umgebener Herrenhof abgecleckt, mit 
einer Steinkirche von 18,65 x 7,20 m und cinem reichen Graberfeld. Er wurde in zwei Phasen gebaut und 
sein FeldmaB bewegte sich um I ha. Der Hof stellt cine Form des frlihfeudalen Sitzes dar, der noch mit 
cinem Wirtschaftsgut des Adeligen verknlipft ist und wohl den Kern seines GroBgrundbesitzes bildet. Er 
wird mit der karolingischen curtis regalis (neuer mit Pfalz) verglichen, seine materielle Kultur i st jedoch 
durchaus slawisch. 
Neben dem Herrenhof konnte im N- bis NO-Teil des Burgwalls cine Siedlung mit ca. 250 erforschten 
Objekten und 88 Ki.irpergrabern entdeckt, die als ein Produktionsareal interpretiert wird. Anhand der 
charakteristischen Befunde und Funde konnen hier z.B. Schmieden, Juwelierwerkstatten, Faf.lbindereien. 
Werkstatten der Harnisch- oder Textilhersteller, Metallgief.lcreien, knochcnverarbeitende Werksttitten, 
vielleicht auch Sattel- oder Schildmacherwerkstatten belegt werden. FUr die Innenbebauung des Burgwalls 
ist cine regelma13ige Einordnung der Siedlungseinheiten (Hi.ifen?) mit eingetieften sowie oberirdischen 
Wohn- und Wirtschaftsobjekten einschliei3Iich der Grabergruppen in der Nachbarschaft festgestellt. 
Relativ intensiv wurde auch die nordliche und besonclers stidliche unbefestigte Vorburg besiedelt. Die 
stidliche Vorburg, hypothetisch als Milittiransiedlung interpretiert, ausdehnte sich auf einer FWche von ca. 
10 ha und wurde in drei Teile aufgeteilt. Zwischen den Siedlungsobjekten befanden sich gro13ere oder 
kleinere Gruppen von Ki.irpergrabern. 
Auf der Fundstelle wurde auch urzeitliche Besicdlung aus der Zeit des Mesolithikums, Neolithikums, 
Aneolithikums, der Latene- und romischen Keiserzeit festgestellt. In der ťrtihslawischen Periode beťand sich 
dort ein Brandgrabcrťcld mit 55 Urnen- und Grubengrtibern und zwei Bauernsiedlungen aus derselben 
Zeit. Um dic Mitte des I O. Jh. ging die Besiedlung der Fundstelle zu Ende, in der I. Halťte des ll. Jh. wircl 
an der Stelte des heutigcn Schlosses von Břeclav ein neucs, Přcmyslider-Machtzentrum erbaut. 
IAM Brno (Dcpot Pohansko). 
Auswahl: B. DOSTÁL (1967, 1968a, 1968b, 1970, 1975, 1977-1978, 1978, 1980, 1982, 1986, 1987, 1988, 
1990); F. KALOUSEK (1971); J. MACHÁČEK (1993, 200la; 200lb); J. VJGNATIOVÁ (1978, 1979, 1980a, 
1980b, 1985, 1992). 

"Loučka" 

ZM I: 10 000, 34-23-19 
Rechtes Ufer der Thaya, ca. 600 m NWW vom Fundort "Pohansko" 
Wl66- S 194, Wl82- S 192, Wl80- S 187, Wl68- Sl76, W161 - Sl72, Wl56- Sl78, Wl58- Sl84 
!56-158m 
Aus der Fundstelle stammcn zwar keine konkreten Funde, aber laut Informationcn des Mitarbeiters des 
lAM Brno P. Čáp handelt es sich um cine ausgeprtigte GeHindekonfiguration, die cine cventuelle Besicdlung 
andcutet. 
? 
Mlindliche Mittcilung von P. Čáp. 
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Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
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"Žleby", Parzellnr. 1152, 1389 
ZM 1:10000,34-23-14 
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600 m SW von der Ůberfůhrung der Eisenbahnstrecke Břeclav-Přerov entfernt, 3,6 km von der Kirche des 
Hl. Wenzels in Břeclav 
zwischen W385- S278 und W429- S300 
159-163 m 
Auf dem zum NW orientierten Hang wurden bei Terrainbegehungen latenezeitliche Keramik, Spinnwirtel 
und Eisenschlacke gefunden. Aus der Sandgrube stammt cin Radiolaritkern. Die Fundstelle bildet einen 
Streifen von 470 m Uinge und 80 m Breite. lm Regiomtlmuseum Mikulov soli eine kannelierte Situla 
aufbewahrt werden, die in der Sandgrube in der Flur "Žleby" entdeckt wurde. B. Dostál meint, es handele 
sich um einen Grabfund. Das bei Terrainbegehungen gewonnene Material zeugt von dem Siedlungs
charakter der Fundstiitte. 
DOSTÁL 1968a, 22, 43; JANÁL 1996a, 9, ll, Tab. 1 :Břeclav 1, 12, Tab. 2; 13, Tab. 3; 1996b, 101. č. 6. 

Intravillan der Stadt 
ZM 1:10 000, 34-23-14 
Jugmann-StraBe 
Wl80- S47, Wl83- S45, W173 -S32, Wl70- S35 
157-158m 

Funde: Bei Aushubsarbeiten wurde im J. 1953 ein seltener, auf der Ti:ipferscheibe gedrehter Doppelhenkelkrug 
ri:imisch-provinziel\en Ursprungs gefunden, der in das 3.-4. Jh. n.Chr. datiert wird. 

Nachw.: Regionalmus. Mikulov (lnv.Nr. A/M 870). 
Lit: B.DosTÁL(1968a). 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

Flur: 
Karte: 
Lage:: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Ko01·d.: 
Ho/u: 
Funde: 

Intravillan der Stadt 
ZM 1:10 000,34-23-14 
Jan Palach-StraBe neben der Bezirks-Staatsanwaltschaft (ursprtinglich Geschaťt Pramen auť "Lenin-StraBe") 
W162-S61, Wl67- S56, W165- S54, Wl60- S60 
158m 
Bei Aushubsarbeiten fiir die Telefonleitung wurde im Januar 1984 cine Kulturschicht gesti:irt, die keramisches 
Material aus dem 18. und 19. Jh. einschlieB!ich einer groBen Menge Schlacke beinhaltete. 
Regionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 13/84, Inv.Nr. AIM 246, 247). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1133/85). 

Intravil\an der Stadt 
ZM 1:10 000,34-23-14 
Umgebung des Wasserwerkturms, StraBen Slovácká und Sovadinova 
W165- S89, Wl71- S87, W170- S82, W163- S84 
159-202 m 
lm J. 1968 stieBen die Arbeiter im Aushub der Wasserleitung auf eine Steinmauer mit Mi:irtel und auf 
Ůberreste menschlicher Skelette. Der Befund, im Bezirkswochenblatt "Nový život" als "Fundamente einer 
Kirche" bezeichnet, wurde jedoch nicht durch Archaologen untersucht. 
lm J. 1999 wurde in der Nahe des Wasserwerks neue Kanalisation errichtet. Auf einer Stelle erschien im 
Profil cine Anhaufung menschlicher Knochen, die wohl mit dem ehemaligen Friedhof zusammenhing. 
Stadtmus. und Galerie Břeclav (Zuwachsnr. 43/2000, Inv.Nr. A 6995-7020). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 2639/69). Nový život IX, 1968, č. 7, 15. února 1968 "Základy kostela 
nalezeny?". Eintragung im lnventar des Stadtmus. Mikulov. 

Intravillan der Stadt 
ZM 1:10 000,34-23-14 
Umgebung des T.G. Masaryk-Platzes (Postamt, Pťarrgarten, Gebaude des Bezirksamtes) 
Wl17- S97, W109- S84, Wl22- S82 
160m 
Bei der Kanalisationsrenovierung auf dem Hauptplatz von Břeclav wurden im J. 1934 menschliche Knochen
iiberreste und ins 11.-12. Jh. datierbare S-fi:irmige SchHifenringe geťunden. Dieses jungburgwallzeitliche 
Reihengrtiberfeld, wohl ziemlich umfangreich, dehnte sich nach heutigen Erkenntnissen vom Pfarrgarten, 
bzw. der Stelle des heutigen Bezirksamtes, bis zum Gebaude des Kinos Koruna aus. In dem ganzen Raum 
wurde bei verschiedenen Terraineingriffen mittelalterliche und neuzeitliche Keramik festgestellt, die ohne 
nahere FundumsHinde im Museum in Mikulov aufbewahrt wird (Abb. 2, 3, 4). 
Auf der Baustelle des neuen Gebaudes des Bezirksamtes wurde im J. 1962 in einer Tiefe von 135-180 cm 
eine Siedlungsgrube mit Ofeniiberresten festgestellt. Die Objektverťi.illung beinhaltete Tierknochen, 
Holzkohle, Lehmbewurf mit Rutenabdrticken, jungburgwallzeitliche Keramikscherben und cin Fragment 
eines VorratsgefuBes aus Graphitton. lm J. 1969 wurde bei dem Aushub eines Kellers im Hof des Gebaudes in 
der Tiefe 140 cm ein N-S orientiertes undatierbares Menschenskelett gesti:irt, das unter die Mauer des 
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Nachw.: 
Lit: 

9. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

EVŽENIE KLANICOV Á 

Pfarrgartens reichte. lm J. 1977 wurde beim Aushub der Rille fůr die elektrische Leitung im Hof des heutigen 
Bezirksamtes cin Siedlungsobjekt mit jungburgwallzeitlicher Keramik erfaBt und !aut den Arbeitern befanden 
sich in der Rille auch menschliche Knochen. 
MLM Brno?; Regionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 8/81, 10/81,57/84, 16/90, Inv.Nr. A/M 1036). 
B. DosTÁL (1968a); E. KoRDIOVSKÝ (1980a); Z. MĚŘÍNSKÝ (1981); B. NovOTNÝ (1970, 1975); J. SKUTIL 
(1946); V. ŠIKULOVÁ (1958). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 147/46, 1580/69 und 2643/69). 

lntravillan der Stadt 
ZM 1:10 000, 34-23-14 
T.G. Masaryk-Platz- Kirche des Hl. Wenzel 
W117- S97, W123- S85, W109- S84 
160m 
lm Zusammenhang mit dem Aufbau der neuen St. Wenzelskirche verlief im J. 1992 auf dem Platz cine 
archliologische Notgrabung. Rahmenhaft konnten vier Zeithorizonte erfaBt werden. Die tilteste Periode 
reprlisentierten 13 eingetiefte jungburgwallzeitliche Siedlungsobjekte, wovon einige Produktionsbelege 
auťwiesen. Der zweite Horizont in der Tieťe 150-170 cm lieferte Fundamente einer romanischen Steinkirche, 
die in schriftlichen Quellen nicht erwtihnt wird. Das Kirchenschiťť war mehr a! s 12,5 m Iang und 9 m breit, 
an der Ostseite knUpfte darauf ein rechteckiger Chor von 4,2 x 3,1 m an, der mit einer halbkreisfOrmigen, 
3,5 m tiefen Apsis abgeschlossen war. AuBerhalb sowie innerhalb der Kirche befanden sich mehr als 
50 Korpergrtiber, die die Fundamente der Kirche nicht sti.irten. 
Wohl gegen Ende des 15. Jh. wurde die Kirche umgebaut. Der Bau wurde mit Hilfe von AuBen- sowie 
InnenstUtzpfeilern eingewolbt und an der Nordseite entstand cin rechteckiger Zubau. Die Zeit des 
Untergangs des Baus ist unsicher. In schriftlichen Quellen wird 1736 der Untergang der St. Philip- und 
Jacobkirche und 1753 der Anfang des Aufbaus der barocken St. Wenzelkirche nordostlich davon erwlihnt. 
Freigelegte Fundamente der 1944 vernichteten Barockkirche wurden mit der Technik des sog. trockenen 
Brunnens errichtet, die auch aus dem SchloB von bekannt ist. In dem verfolgten Grabungsabschnitt 
wurden mehr als 80 Korpergrtiber ťreigelegt. Sie lagen in mehreren Schichten Ubereinander, einige 
Grabgruben waren in die Sandsohle eingetieft und ein Teil davon bildete relativ regelmaBige Reihen, die 
in Richtung W-0 verliefen; die Skelette waren in Richtung N-S orientiert. 
Regionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 9/92, lnv.Nr. A 17000- 17996). 
E. KLANICOVÁ (1996); E. KLANICOVÁ- J. ŠTELCL (1994); E. KLANICOVÁ- J. PEŠKA (1996). Fundbericht 
AI Brno (Nr. 1580/69). 

10. Flur: Intravillan der Stadt 
ZM 1:10000,34-23-14 
SchloB und Umgebung 

Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

W79- S97, W85- S96, W86- S93, W79- S90, W78- S94 
160m 

Funde: Die ursprUnglich landesherrliche Burg, wohl durch den FUrsten Břetislav I. in der 1. Halfte des ll. Jh. als 
Wachburg gegen Ungarn auf dem rechten Ufer, an der Furt Uber die Thaya erbaut. Die Bauherrichtungen 
der ursprUnglich hi.ilzernen Burg verliefen im 13. Jh. und an dessen Ende ging die Burg und ihre Domline 
in weltlichen Besitz Uber. lm 16. Jh. lieB sic die Familie Žerotín in cine Renaissanceresidenz umbauen und 
die letzten Herrichtungen verliefen unter den Liechtensteinern im Geiste des Romantismus. 
lm J. 1971 wurde im Zusammenhang mit der Errichtung der Weinstube Rotunda cine archtiologische 
Notgrabung durchgefůhrt, die einerseits cine Pfostenreihe im NO-Teil des Areals, andererseits Fundamente 
eines kreisfi.irmigen steinernen Turms entdeckte. Der Turm wurde auf cinem mlichtigen Eichenholzrost 
erbaut, der dendrochronologisch in die 2. Htilfte des 13. Jh. datiert wird. Bestandteil der bauhistorischen 
Untersuchung vor der geplanten Rekonstruktion des Schlosses im J. 1977 wurden Suchschnitte auBerhalb 
des SchloBmantels und in seinen Keilem. In drei Suchschnitten war cine Schichtenfolge deutlich, aber 
keiner davon erreichte die gewachsene Sohle. Gewonnen wurde das keramische Material rahmenhaft aus 
dem 16.-17. Jh., einschlieBlich der Kachelfragmente. Die letzte Grabung verlief im Winter 1991, wo 
Suchschnitte aus dem Gesichtspunkt der Statik angelegt wurden. Am FuB der Kreistreppe im W-Fltigel des 
Schlosses wurde das Fundamentmauerwerk freigelegt, das bis in die Tieťe von ca. 5 m verlieť, wo die 
Grabung wegen des Grundwassers abgeschlossen wurde. In Sekundarlage wurden jungburgwallzeitliche 
Scherben gefunden (Abb. 5, 6). 
Ohne ntihere Fundumsttinde wird aus der Umgebung des Schlosses von Břeclav der Fund eines latcne
eitlichen flaschenfi.irmigen GefůBes mit plastischer Leiste erwahnt, der ursprUnglich aus cinem Grab stammte. 

Nachw.: Regionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 7173, 13/75, 61/80, 49/93, Inv.Nr. A 6778- 7181, A/M 946, 1052, 
1171, AlB 22). 

Lit: B. DosTÁL (1968a); J. DvoRSKÁ (2001); L. HOSÁK (1968); E. KLANICOVÁ - J. PEšKA (1993); 
E. KORDIOVSKÝ ( 1980b, 1987); E. KORDIOVSKÝ - J. UNGER (1972); Z. MĚŘÍNSKÝ (1981; 200 I); L. 
NECHVÁTAL- M. ZEMEK (1980), B. NOVOTNÝ (1970, 1975); J. UNGER (2001). Bericht im Archiv des AI 
Brno (Nr. 601/83, 1843/85, 576/92). 



ll. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

12. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
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13. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hiihe: 
Funde: 

Archtiologische Fundsttitten und Funde im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice VI 

Intravillan der Stadt 
ZM 1:10 000,34-23-14 
Kupka-StraBe 
W140-S141, W143-S140, W136-S128, WI33-S129 
159m 
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Beim Autbau neuer Wohnhtiuser im J. 1977 wurde angeblich aus der Tiefe von 100-150 cm friihneu
zeitliche Keramik gefunden. 
Regiona1mus. Mikulov (Zuwachsnr. 11181 ). 
E. KoRDIOVSKÝ ( 1980c ). 

Intravillan der Stadt 
ZM: 10 000, 34-23-14 
Veslařská-StraBe Nr. 2788 
W130-Sl51, Wl34-SI50, W133-Sl46, Wl28-Sl48 
!59 m 
Beim Autbau eines Familienhauses wurde ein Korpcrgrab gestOr!, das anhand der Keramik der Aunjctitzer 
Kultur zugeschrieben wird. Funde wurden von E. Kordiovský geborgen und dem Museum von Mikulov 
iiberreicht (Abb. 7). 
Regionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 81179. Inv.Nr. A/M 1025). 
E. KORDIOVSKÝ (1980d), J. UNGER (1985). 

"Gemeindeweide" (Obecní pastvisko) 
ZM 1:10 000,34-23-14 
Sog. "Kopeček", Zwischen den StraBen Na pěšině, Zahradní, Na Ostrově und dem Thaya-FluB 
Wl35- S205, W161- S209, Wl64- S179, Wl57- Sl77, Wl41- Sl91 
!58-159m 
lm J. 1892 verkaufte die Gemeinde Stará Břeclav ein Stiick der Gemeindeweide dem Bauherrn L. Fiala aus 
Břeclav und erlaubte ihm, die niedrig liegende Stelle mit der Erde aus dem sog. "Kopeček" (Hiigel) zu 
erhohen. Beim Ausgraben der Anhohe stieBen Arbeiter auf cine groBe Menge Scherbenmaterial, welchem 
sie jedoch keine Aufmerksamkeit widmeten. Nur ein GefáB, das in die Zeit der Glockenbecherkultur 
datiert wird, wurde durch den Arbeiter J. Barték gerettet, der es dem Oberlehrer F. Materna iibe!Tcichte; 
der leitete es an das MLM Brno weiter. 

Nachw.: MLM Brno. 
Lit: LL. ČERYINKA (1933); B. DosTÁL (l968a); J. HLADÍK (1897). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 994/50). 

14. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

15. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Padělky" ("Z volence u dvora Padělku") 
ZM:10 000,34-23-14 
Intravillan der Stadt, Umgebung der StraBe U Padělku 
W202- S257, W,216- S245, W212- S240, W200- S250 
159-160 m 
Ab 1922 barg und verzeichnete die hiesigen Funde LL. Červinka. Es handelte sich wohl um ein Brand
und Skelettgrtiberfeld, woher GeftiBe und Scherben der Vclaticer Phase der mitteldonaultindischen 
Urnenfelderkultur stammen - Tassen mit gebeugtem Hais und gekantetem, den Rand iiberragendem 
Henkel, verschieden profilierte Topfe oder Urnen. Aus dem dortigen Raum wurde auch cine Amphora der 
mitteldonaultindischen Grabhiigelkultur zugeschrieben. Bei einer kleineren Notgrabung wurden im J. 1974 
auch Keramikfragmcnte und cine BronzemeiBel aus der Jungbronzezeit gefunden. 
MLM Brno; Regionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 1174, Inv.Nr. AIM 1125). 
I. L. ČERVINKA (1933); B. DosTÁL (1968a); V. HRUBÝ (1950); J. UNGER (1985). Bericht im Archiv des AI 
Brno (Nr. 1272/46, 1162/55, 1175/55). 

"Padělky" ("Na Zvolenci") 
34-23-14 
Nordostteil der inneren Bebauung, SW von der Lage "Přední Čtvrtky", ca. 400 m SO von der Kirche 
W216 - S270, W235 - S282, W249 - S262, W231 - S255 
160-161 m 
In der Sandgrube von F. Čapek wurden bereits im vorigen Jahrhundert archtiologischc Objekte gesttirt. In 
den J. 1922-1938 konnten besonders J. Noháč und K. Glíž unter der Aufsicht von LL. Červinka Funde au s 
dem dortigen Grtiberfeld retten. Z.B. im J. 1928 wurden drei Brandgrtiber entdeckt; die Gesamtzahl der 
Korpergrtibcr mit Glockenbechern kann jedoch nicht festgelegt werden. Das Grtiberfeld war wohl relativ 
umfangreich, denn im Laufe der Zeit konntcn mehr als 100 GefaBe (verzierte Becher, Schiisscln mit 
erweitertem Rand usw.) geborgcn werden (Abb. 9, 10, ll). 
Neben sptittineolithischen Funden stammt aus der Sandgrube auch Material aus der Ulteren Bronzezeit, aus 
der Aunjetitzer Kultur, und zwar sowohl vom Siedlungs- als auch Begrtibnischarakter (in der tilteren 
Literatur werden I O bis 12 Grtiber crwtihnt). Skelette befanden sich in Hockerlage mit dem Kopf nach SO; 
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16. 

17. 

18. 
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unter Grabbeigaben gab es Keramik, einen Bronzedolch, bronzene Schlafenringe, Nadeln, einen Armring 
aus Doppeldraht oder Perlen aus Drahtrohrchen (Abb. 8). Von weiteren urzeitlichen Befunden sind flache 
Brandgraber der hallstattzeitlichen Horákov-Kultur vertreten, die durch I.L. Červinka im J. 1930 untersucht 
wurden; in der beschriebenen Lage wird auch eine gleichzeitige Siedlung angeftihrt. 
lm J. 1931 wurde unter den ehemaligen Getreidespeichern ein latenezeitliches Grab entdeckt, dessen 
Ausstattung eine Eisenschere, eine Fibel, ein Scheidenbeschlag, ein Lignitarmring und ein steinerner 
Wetzstein bildeten. 
Aus derselben Lage sind auch slawische Korpergraber dokumentiert, die in den J. 1927-1939 geborgen 
wurden und aus welchen im MLM Brno GefáBe, Eisenlanzen, Sporen, Áxte, Messer, Rasiermesser, 
Sicheln, Wetzstahle und Eimerbeschlage aufbewahrt werden. Das Graberfeld weist einen landlichen 
Charakter mit starken heidnischen Ůberbleibseln auf, es waren dort jedoch auch Angehorige der hoheren 
Gesellschaftsschicht beigesetzt. Das Begraben setzte dort wohl bis zur Jungburgwallzeit fort (Abb. 12, 13). 
Zu den neueren Erkenntnissen aus der Flur "Zvolence" - Vinohradní-StraBe gehort der Fund aus dem J. 
1976, den J. Unger fiir das Museum in Mikulov von L. Šlichta gewann. Beim Aufbau einer Garage wurde 
ein Kinderkorpergrab vernichtet, aus welchem nur der Schadel und ein Teil eines mittelburgwallzeitlichen 
GefáBes tibrigblieben. Z. Kratochvíl bestimmte das Alter des Kindes auf 7 Jahre. Beim Abteufen eines 
Kellers wurden im J. 1977 angeblich menschliche Knochen gefunden; dem Mus. von Mikulov wurde eine 
Tonscheibe aus der alteren Bronzezeit Uberreicht (Abb. 4). 

Nachw.: Nationalmus. Praha; MLM Brno (PA 129/34, PA 130/34, PA 163/34, SAÚ 1151-1183, 1595-1596, 
1641- 1647, 1861- 1863; 67073, 67181- 67235); Regionalmus Mikulov (Zuwachsnr. 82/79, 83/79, 
Inv.Nr. AIM 1026, 1027). 

Lit: I. L. ČERVINKA (1911, 1928, 1933): B. DOSTÁL (1966, l968a); P. DvoŘÁK (1984); J. FILIP (1956): 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 

Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

J. HLADÍK (1897); Z. KRATOCHVÍL (1981); V. PODBORSKÝ (1962); K. SCHIRMEISEN (1928. 1929, 1937); 
J. SKUTIL (1941): K. T!HELKA (1953, 1960); R. TICHÝ (1955): J. UNGER (1981). Bericht im Archiv des AI 
Brno (Nr. 59/45, 205/45, 995/50, 830/51, 1143/55, 1144/55, 1150/55, 1152/55. 1155/55. 1156/55, 
1159/55, 1165/55. 1166/55, 1170/55, 1171/55 und 1172/55). 

"Hrušecké" 
ZM 1:10 000,34-23-14 
ca. 150 m NW von dem ZusammentluB des sog. Kanals und der Svodnice, dem Linksufer entlang 
W323- S149, W326- S149, W327- S144, W323- S144 
155m 
Bei Terrainbegehungen wurden Keramikscherben gewonnen, die Uberwiegend der Jungburgwallzeit 
angehoren. 
Privatsammlung J. Janál. 
J. JANÁL (1996). 

"Přední čtvrtky" ("Čtvrtě") 
ZM 1: 10 000, 34-23-14 
ca. 550-600 m SO von der Eisenbahnkreuzung in Richtung Brno und Hodonín 
1. W388- S215, W391- S215, W391- S212, W388- S212 
2. W394 - S227, W397 - S226, W397 - S222, W393 - S223 
158-159 m 
Bei Terrainbegehungen wurde am Anfang der 90er J. im Raum der Fundstelle Siedlungsmaterial geborgen 
(Keramik, Lehmbewurf, Spaltindustrie, Schlacke), das rahmenhaft in die Glockenbecherkultur und in die 
Latene- (Koord. Nr. l) sowie Bronzezeit datiert wird (Koord. Nr. 2). 
Privatsamrnlung J. Janál. 
J. JANÁL (1996). 

"Padělky" ("Prostřední čtvrtky") 

ZM 1:10 000,34-23-14 
O-Rand der Bebauung, in Richtung zum Areal der ehemaligen LPG Břeclav; die Fundstelle zieht sich 
wohl weiter in NÓ Richtung. 
W214- S210, W224- S207, W215- Sl72, W205- Sl75 
!57-159m 
In den 50er Jahren des 20. Jh. wurden beim Autbau des Schweinestalls mehrere Siedlungsobjekte gestort. 
Das Material aus den Objektverflillungen wird rahmenhaft in die Bronzezeit datiert. 
MLMBrno? 
l.L. ČERVINKA (1911, 1933); B. DOSTÁL (1968a); R. M. PERN!ČKA- V. PODBORSKÝ (1961). Bericht im 
Archiv des AI Brno (Nr. 1842/85). 

19. Flur: "Padělky" ("Prostřední čtvrtky") 

ZM 1:10 000,34-23-14 Karte: 



Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit: 

20. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 

Archaologische Fundstatten und Funde im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice VI 

N- bis NO-Rand der heutigen Bebauung, rechts von der Stral3e nach Hodonín. N der Lagc "Zvolence" 
W237- S282. W253- S291, W259- S282, W246- S269 
159-161 m 
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In den 30er Jahren ťlihrten LL. Červinka und J. Matiegka in dem hiesigen Flachland kleincre Grabungs
arbeiten durch. lm J. 1952 begann die Erweiterung der Sandgrube der ehemaligen LPG in Richtung 
Si.iden. Es wurden drci Kiirpergraber der fri.ihaunjetitzer bzw. protoaunjetitzer Kultur und neun burgwall
zcitliche Griiber cntdeckt. Trn Bercích der Sandgrube wurde wohl Iange begraben, wie davon der Fund 
einer Ume mit sieben plastischen Rippen zeugt. lm J. 1961 wurde dort cine Grube aus dem Ende der 
Kultur mit mahrischer bemalter Keramik gestbrt. 
In die Volkerwanderungszeit gchiircn zwci Korpcrgriibcr, die in den 30er Jahren cntdcckt wurden, wovon 
eines den Langobarden zugeschrieben wird. 
Anťang der 60er Jahre wurde dort auch cin frUhslawisches Graberfcld mit Keramik Prager Typs cntdcckt. 
Einen Tcil der Funde barg A. Helešic unci machtc darauť V. Podborský aufmerksam. lm Rahmen der 
archaologischcn Notgrabung wurden scchs Brandphitze uml 33 ťri.ihslawische Brandgraber- Urnen- sowie 
Grubcngraber- ťestgestellt, die sich in mehrercn Untergruppen konzentrierten. Neben 26 vollstandige Geťa13e 
- relativ hauťig kommt unverzierte Keramik zum Vorschein - beinhalteten einige GrUber neben verbrannten 
Knochen auch Eisenmesser. cine Pinzette, Glaspcrlcn und gespaltene Steinindustrie. 
Unweit des Waldes "Bažantnice" wurden bereits zur Zcit der Ersten Republik mittelburgwallzcitliche Korper
graber ťestgestellt. Z.B. LL. č:ervinka fUhrt ein Reitcrgrab mit Pt'erd an, das im J. 1930 entdeckt wurdc und 
Sporen, ein Huťeisen, cin Messer, Pfeile, Eisenwetzstahl unci Fcuerstein sowie wcitcre Eisengegcnstande 
beinhaltete (Abb. 13, 14). Es handelte sich um cin altungarischcs Grab aus der I. Halfte des 10. Jh. Der 
Umfang des Griibcrfclds kann nicht gen<lll festgelegt werden, mit RUcksicht auť die Zahl der geborgcnen 
Funde mu13 es jedoch ziemlich ausgedchnt worden sein. Es i st auch wahrscheinlich, dal3 hicr kontinuicrlich 
bereits von dem 6. bis zum 12. Jh. begraben wurde. wie davon Reihcngraber mit S-fiirmigen Schhifenringcn 
zeugen. 
MLM Brno. Ein Tcil des Materials liberťi.ihrt aus dem AI Brno (Inv.Nr. 22/51-1. 22/52-2. 23/52-l. I 0/52-
I bis 4. ll /52-I, 14/52-1 unci 2, 12/52-1, 13/52-1 unci 2, 15/52-1 bis 4, 16/52-1 bis 3. 17/52 I bis I O, 
18/52-1 unci 2, 19/52-1, 20/52-1 und 2, 21/52-1 ). 
Rcgionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 35/78). Das Material wurde aus dem JAM Brno liberťi.ihrt (Tnv.Nr. 
29087-29116,29121-29122,32283- 32312). 
E. BENINGER- H. FREISING (1933); I.L. ČERVINKA (1933); B. DOSTÁL (1966, 1968a, 1985); J. MACHÁČEK 
(1993); J. ONDRÁČEK (1964); Z. MĚŘÍNSKÝ (1986); V. PODBORSKÝ (1961); V. ŠiKULOVÁ (1958); K. 
TiHELKA (1953); R. TrcHÝ (1955); Z. TRŇÁČKOV A (1972). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 882/45, 
184/46, 1198/46, 1157/54, 1152/55, 1109/72 unci 1848/85). 

"Na kopci" 
ZM 1: 10 000, 34-23-14 
N- bis NW-Rand der Bebauung. in der Umgebung des Friedhofs und Sb entlang der Friedhofsmauer. 
W210- S288. W227- S297. W234- S285, W216- S274 
160-161 m 

Funde: Auf der mUJ3ig zum SO sinkendcn Anhohe wurden am Ende des 19. unci am Anfang des 20. Jh. archUolo
gische Objekte durch den Sandabbau gestbrt. lm J. 1892 entdeckten die Mitarbeiter der Sandgrubc einen 
zcrschlagenen Becher der Glockenbeeherkultur. Neben Siedlungsobjekten mit zahlreicher typischer Keramik 
der Aunjetitzer Kultur (Abb. 15) wurde dort 1890 in einem Gctlil3 ein Depot altbronzezeitlicher Schmuck
sachen entdeckt: 14 Bronzcarmringe, cine Nadel und zwei Ri)hrchenverzierungen. B. Dostál fi.ihrt als Fund
stelle des Depots "eine Stelle an dem ehemaligen Herrenspeicher Na Zvolencích" an. lm J. 1952 stbrte der 
Sandabbau einige GrUber der Aunjetitzer Kultur mit stark zerťallenen menschlichen Skeletten, Keramik 
unci Bronzeschmuck. A uf der Fundstelle wurden ebenfalls Spuren mittelburgwallzeitlicher Besiedlung unci 
ein Depot von sieben Eisensicheln entdeckt. 
lm J. 1992 ťi.ihrte dort J. Janál Terrainbegehungen durch. An der S- und 0-Seite des Friedhoťs von Stará 
Břeclav ťand er Keramikťragmente, die rahmenhaťt in die Ur- sowie Burgwallzeit datiert werden. 

Nachw.: MLM Brno (SAÚ 1561- 1569, Funde der Aunjetitzer Kultur); Mus. des Si.idostmUhrens in Zlín; 
Privatsammlug J. Janúl. 

Lit: I.L. ČERVIt\KA (1902, 1933); B. DosTÁL (1968a); J. HLADÍK (1897); J. JANÁL (1996); J. PEŠKA -
I. RAKOVSKÝ (1990); K. TiHELKA (1960). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 472/45, 830/51, 1169/54, 
1165/55, 1172/55) und Praha (Nr. 317/24, 366/24, 432/24, 2349/31, 2618/31, 2623/31, 22629/31, 381/37. 
3674/37, 4025/53). 

21. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
llóhe: 

"Padělky" 

ZM I: lO 000, 34-23-14 
In der Umgebung der ehcmaligen Pulvermi.ihle von Stará Břeclav, S von der Flur "Rybník". links von der 
Stral3e nach Hodonín 
W249 - S318, W252 - S324, W276- S326, W267 - S319 
160m 



248 

Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

EVŽENIE KLANICOVÁ 

Ohne nahere Fundumstande wird eine Siedlungsgrube angeflihrt, die in den alteren Horizont der 
Trichterbecherkultur datiert wird. Sie beinhaltete eine zerfallene Amphora und einen Becher, der mit zwei 
Reihen von Stempeldreiecken unter dem Rand verziert i st. 
MLMBrno. 
I. L. ČERVINKA (1933); B. DosTÁL (1968a); A. HouštovÁ (1960); J. PEšKA- I. RAKOVSKÝ (1990); 
Z. MĚŘÍNSKÝ (1986). Bericht im Archiv des AI Brno, Nr. 2319/46. 

22. Flur: "Rybník" ("Šibenice") 
ZM 1:10 000,34-23-14 Karte: 

Lage: 

Koord.: 
Hohe: 

ca. 50-100m SO von der Martersaule im Intravillan der Gemeinde, in der Umgebung der Kote 161,48; an 
der Kreuzung der HauptstraBe nach Hodonín und der NebenstraBe nach Ladná 
W284- S318, W287- S319, W287- S318, W285- S317 
162m 

Funde: Im J. 1961 fand V. Podborský in der Flur "Šibenice", in einer verlassenen Sandgrubc ca. 300m W von der 
Biegung der StraBe Břeclav-Ladná ein Depot von Halbprodukten der Steinwerkzeuge. 6 StUck tlache 
Steine in grober Trapezform - Beile aus Aktinolit-Amphibolitschiefer lagen in cinem Griibchen ca. 60 cm 
unter der Oberflache. 
lm J. 1992 fi.ihrte J. Janál eine Tenainbegehung N von Stará Břeclav durch. Das gewonnene Material datierte 
er rahmenhaft in die Urzeit, einen Teil der Funde dann in die jlingere Eisenzeit und in die romische 
Kaiserzeit. 

Nachw.: Privatsammlung J. Janál. 
Lit: J. JANÁL (1996). 

23. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 

"Rybník" ("Na Štimberku") 
ZM 1:10 000, 34-23-14 
sog. "Štimberk" ("Štymberk") liegt NO von der Gemeindebebauung, ca. 400 m von der Kreuzung nach 
Ladná 
W249 - S364, W269- S362, W273 - S340, W244- S342 
155-157 m 

Funde: Nach Berichten von I.L. Červinka kam es an der Wende des 19.-20. Jh. beim Einebnen des Tenains zur 
St6rung von Kulturschichten, die Siedlungsmaterial beinhaltcten, das in die mtere Bronzezeit datiert 
wurde. Die Siedlungen der Aunjetitzer Kultur, die in Fluren "Zvolence" und "Čtvrtě" angefiihrt werden, 
wurden jedoch nicht systematisch untersucht. Aus dem Material sind neben Keramik Spinnwirtcl, cine 
Knochennadel, ein Geweihhammer usw. dokumentiert. 
Laut der Volksiiberlieferung stand dort angeblich eine kleine Burg, einige Zeitgenossen sprechen von 
cinem Liechtensteiner Bau an dem ehemaligen Teich. 

Nachw.: MLM Brno? 
Lit: I.L. ČERVINKA (1933); B. DOSTÁL (1968a); J. UNGER (1988). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 

1167 /55). 

24. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 

Ho/u: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

25. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Rybník" ("Nivečky". "U Hájku") 
ZM 1:10000.34-23-14 
ca. 200m N der Flur "Rybník" und "Na Štimberku", NO der Bcbauung von Stará Břeclav, ca. 350 111 NW 
von der Marterstiule in Stará Břeclav (Kote 160) 
1. W262- S379, W265- S379, W265- S377, W262- S377 
2. W255 - S372, W259- S372, W259- S368, W255 - S368 
157-159111 
Auf einer 111aBigen Anhohe links von der StraBe nach Ladná flihrte J. Janál Terrainbegehungen durch. Er 
gewann urzeitliches Material, Spaltindustrie und Scherben, die rah111enhaft in die Hallstatt-, Latene- und 
romische Kaiserzeit (Koord. Nr. 1) zu datieren sind. Auf der zweiten Fundstelle konnte nur gespaltene 
Steinindustrie festgestellt werden. (Koord. Nr. 2). 
Privatsamrnlung J. Janál. 
J. JANÁL (1996). 

"Rybník" (Teich) 
ZM 1:10 000,34-23-14 
in der Umgebung der Martersaule von Stará Břeclav, ca. 250 m O, leicht NO vom Teich, entlang der 
StraBe nach Ladná 
W281 - S364, W292 - S364, W293 - S356, W281 - S356 
160111 
lm J. 1932 wurden in der Nahe der Marterstiule zwei Brandgrtiber freigelegt, die in die r6111ische Kaiserzeit 
datiert sind. Ubeneste verbrannter Knochen waren in einer Ume 111it tordierter Ausbauchung untergebracht. 
Die Ume beinhaltete weiter eine Eisenschnalle, cine Bron~ekla111mer und ein Spinnwirtel. Die zweite Ume 
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beinhaltete nur verbrannte menschliche Knochen. Auf cine mi:igliche Existenz eines Grtiberfelds aus der 
tilteren Bronzezeit in dem gegebenen Raum weist der Fund einer doppelkonischen Urne mit drei 
Ausltiufern am Rande und einigen Fragmenten bronzener Drahtarmringe hin. lm J. 1933 fi.ihrt J. Skutil cin 
Feuersteinwerkzeug und cin Steinamulett aus der Flur "Rybník" an, die im MLM Brno aufbewahrt werden. 

Nachw.: MLM Brno. 
Lit: I.L. ČERVJNKA (1933); B. DOSTÁL (1968a); J. SKUTJL (1941). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 808/46, 

1153/55). 

26. Flur: "Nivečky" ("Široký les") 
ZM I :10 000,34-23-09 Karte: 

Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

Areal des Flughafens von Břeclav, ca. 2500 m SČ) der Kirche in Ladná 
W177- S36, W245- S44, W250- S29, W177- S22 
160m 
Trn J. 1893 wurden in der Sandgrube (frliher "Breitenwalde") Brandgraber mít Napfurnen und weiteren 
kleineren Gefá13en entdeckt, die in die Periode der mitteldonaultindischen Urnenfelderkultur datiert wurden. 
Die geborgenen Gegensttinde wurden zuntichst in der Privatsammlung des Zuckerfabrikbesitzers H. Kuftner, 
spater in der "Landstorťer" SchuJe autbewahrt. Bei den Herrichtungen des Flugplatzes im J. 1935 wurde 
cin Brandgrab gcsti:irt. Aus seiner Ausstattung erhielten sich der Unterteil einer Urne in der Terinenform. 
zwei Eisenmesser, zwei Bronzefibeln, Fragmente importierter ri:imisch-kaiserzeitlicher Bronzegefaf.'.e und 
zerschmolzene Fragmente von Glasgefal3en. Nach der Form der Fibeln, Get1il3e und zwei Eisenmesser wird 
das Grab in die 2. Htilťte des 1. Jh. n.Chr. datiert. 
MLM Brno (PA 135/35 Funde aus dem Brandgrab). 
I. L. ČERVJNKA (1902, 1933); B. DosTÁL (1968a): R. M. PERNJČKA (1965); J. SKUTIL (1941). Bericht im 
Archiv des AI Brno (Nr. 1272/46, 1161/55). 

27. Flur: Nivečky" ("Široký les") 
ZM 1:10 000,34-23-09 K arte: 

Lage: 

Koord.: 
Hohe: 

Umgebung des Flugplatzes, besonders in Richtung N zum Flugplatz von Žižkov, rechts von der Ortsstral3e 
nach Ladná 
W167- S64, W238- S75. W240- S47, Wl72- S39 
160-161 m 

Funde: lm J. 1962 wurde in der breiteren Umgebung der Fundstelle "Nivečky" cine archtiologische Terrain
begehung durchgeflihrt. Ihr Ergebnis war cin zahlreiches Scherbenmaterial, besonders germanische Keramik, 
das die Existenz ciner Siedlung aus der Periode des 2. und 3. Jh. n.Chr. signalisiert. Aus der Umgebung 
des Flugplatzes von Břeclav stammen ebenfalls mittelburgwallzeitliche Funde. Sic wurden wohl beim 
Sammeln des Abfalls aus der mittelalterlichen Ti:ipferwerksUitte festgestellt. Auf den Lehrstuhl fůr Geschichte 
der Padagog. Fak. der MU Brno gelangte cin schlankes Gefal3chen mit gekehltem Hais und trichterfi:irmig 
erweitertem Rand, das mit Streifen mehrfacher Wellenlinien und waagerechter Rillen verziert ist. Der 
Fund stammt woh~ aus dem gesti:irten slawischen Korpergrab in der Nahe des Flughafens von Břeclav. 

Nachw.: Lehrstuhl flir Geschichte der Padagog. Fak. der MU Brno; Regionalmus. Mikulov (Zuwachsnr. 37/76). 
Oas Material wurde aus dem lAM Brno i.iberflihrt. 

Lit: I.L. ČERVJNKA ( 1902, 1933); B. DosTÁL (1968a); B. KLíMA (1978); Z. MĚŘÍNSKÝ (1980); R.M. PERNJČKA 
(1965). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1846/85). 

Nicht lokalisierte Funde 

28. Funde: 
Nachw.: 
Lit: 

29. Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

30. Funde: 
Lit: 

31. Funde: 
Lit: 

32. Funde: 

Lit: 

Neolithisches Beil 
Nationalmus. Praha (Inv.Nr. 67 465). 
K. GEISLEROVÁ- I. RAKOVSKÝ (1987). Bericht im Archiv des Al Brno (Nr. 1173/55). 

Geschliffene Steinindustrie, die rahmenhaft in die jlingere bis sptite Steinzeit datiert wird (Beil, Schuh
leistenkeil, Axthammer). 
Mus. Mikulov (Inv.Nr. AlB 36, 37, 40, 41) 
Eintragung im Inventar des Regionalmus. Mikulov. 

Tonli:iťfel, in das Neolithikum datiert, 1933 entdeckt. 
K. GEISLEROVÁ- I. RAKOVSKÝ (1987). Bericht im Archiv des Al Brno (Nr. 1579/69). 

Krliglein und Schlissel der Glockenbecherkultur (Inv.Nr. 69 874-5). 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1169/55). 

In einer Privatsammlung befindet sich cin Teil eines geschliffenen Steinwerkzeugs, das auf den Kataster 
von Břeclav lokalisiert wurde. Es handelt sich wohl um cin Knlittelfragment der Schnurkeramikkultur. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 2618/52). 
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33. Funde: 
Lit: 

34. Funde: 
Lit: 

35. Funde: 

Lit: 

36. Funde: 

Lit: 

37. Funde: 

Lit: 

38. Funde: 

Lit: 

39. Funde: 

Lit: 

40. Funde: 

Lit: 

41. Funde: 
Lit: 

42. Funde: 

Lit: 

43. Funde: 

Lit: 

44. Funde: 

Lit.: 

45. Funde: 

Lit: 

46. Funde: 

Lit: 

47. Funde: 

Lit: 

48. Funde: 

Lit: 

EVŽENIE KLANICOV Á 

In MLM Brno wird ein Steinhammer aufbewahrt, der beim Aufbau der Wasserleitung entdeckt wurde. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1146/55). 

Vereinzelt ist der Fund eines Bronzebeils mit verkni.ipften Lappen und unregelmaBig abgerundeter Schneide. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 754/50). 

Aus dem in der Umgebung von Břeclav im J. 1876 entdeckten Depot erhielt sich ein Bronzearmring, ein 
Dolch und ein Bronzebeil. 
I. L.ČERYINKA (1933). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 431/51). 

Sammelfund von 14 Bronzebarren dreieckigen Querschnitts mit zertriebenen und in cine Ose zusammen
gewickelten Enden. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 735/50). 

Aus der Umgebung von Břeclav stammen einige GefaBe, die in die Bronzezeit datiert werden, einschlieB
lich einer typischen Tasse der Aunjetitzer Kultur. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 831/51). 

Kleine konische Schale mit geradem abgesetztem Boden hellgrauer Farbe, Oberflache geglattet. H. 3,7 cm, 
Dm. 10, 5 cm (Inv.Nr. AlB 88). 
Eintragung im Inventar des Regionalmus. Mikulov. 

lm J. 1954 wurde ein konischer Spinnwirtel und emtge vollsttindige GefliBe der Velaticcr Phase der 
rnitelldonaulandischen Urnenfelderkultur geborgen- zwei Schalen, cine Tasse mit abgesetztem Boden und 
ein Becher mit trichterfOrmig erweitertem Rand (Inv.Nr. AlB 10, ll, 12, 13, 14). 
Eintragung im Inventar des Regionalmus. Mikulov. 

In die Kultur der mitteldonaulandischen Urnenfelder wird ein Tei1 eines Bronzebeils mit Mittellappen 
datiert. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 755/50 und 1163/55). 

Aus einer unbekannten Stelle stammt die Lanze mit abgeschliffenem Blatt. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1782/46). 

Der einfache Bronzearmring der mitteldonaultindischen Urnenfelderkultur wurde auf einer unbekannten 
Stelle in Stará Břeclav entdeckt. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1191148). 

Im Nationalmus. Prag wird Keramik aus Břeclav aufbewahrt, die rahmenhaft in die Hallstattzeit datiert 
wird. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1160/55). 

Das in die Horákov-Kultur datierte GeťtiB hat einen bauchigen Korper und einen relativ niedrigen Hais 
(Inv.Nr. AlB 89). 
Eintragung im Inventar des Regionalmus. Mikulov. 

Angeblich aus Stará Břeclav stammen Funde aus latenczeitlichen Grabern. Es handelt sich um drei 
Bronzearmringe, zwei topfartige GeftiBe und eine Schiissel. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1694/87). 

Ortliche Schiller i.iberreichten dem Regionalmus. Mikulov Fragmente latenezeitlicher Keramik aus dem 
Katastergebiet von Břeclav (Zuwachsnr. 67/81). 
J. UNGER (1985). Eintragung im Inventar des Regionalmus. Mikulov. 

Im J. 1879 wurden zwei Goldmiinzen aus der Latenezeit entdeckt. Die cine wurde S der Stadt 
ausgegraben, die andere in der Eisenbahnboschung. Auf dem A vers i st ein bart1oser Kopf, auf dem Revers 
ein Pferdchen im Kreis und ein Li1ienmotiv dargestellt. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 437/45 und 1145/55). 

lm J. 1886 wurde ein kupferner Antoninian des Kaisers AURELIAN und Mi.inzen des Kaisers Konstantin 
des GroBen ausgeackert. Ein Jahr spater wurde auf dem Feld bei Stará Břeclav ein Sestertius der Kaiserin 
Julia Mamea, Mutter des Kaisers Alexander Severu s gefunden. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 808/46, 1154/55). 



49. Funde: 
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Bei der Herrichtung des FluBbetts der Thaya, wahrscheinlich unweit von Ladná, wurde in der Tiefe 4 m 
cine friihneuzeitlichc Eisenaxt gefunden, die der Entdecker Herr Polák im J. 1972 dem Regionalmus. 
Mikulov iiberreichtc. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1877/72). 
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Abb. 2. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 8- Intravillan der Gemeinde (Umgebung des Masaryk-Platzes). 
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Abb. 3. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 8 - Intravillan der Gemeinde (Masaryk-Platz). 
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Abb. 4. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus den Lagen 8- Intravillan der Gemeinde (Masaryk-Platz) (1-4) und 10- SchloB 
mit der Umgebung (5-14). 
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Abb. 5. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lagc 10- Sehlo(\ (nach E. KoRDIOVSKÝ 1987). 
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Abb. 6. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 10- Sch1oB (nach KORDIOVSKÝ 1987). 
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Abb. 7. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus den Lagen 12- Veslařská-Strafk (1-6) und 15 - "Padčlky" ("Na Zvolenci", 
"Zvolence") (7-9). 
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Abb. 8. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage !5- "Padělky" ("Na Zvolenci", "Zvolencc"). Nach ČERVINKA 1933. 
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Abb. 9. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 15- "Padělky" ("Na Zvolenci", "Zvolence"). Nach DVOŘÁK et aJ. 1996. 
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Abb. 10. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 15- "Padělky" ("Na Zvolenci", "Zvolencc"). Nach DVOŘÁK et al. 1996. 
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Abb. ll. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 15- "Padělky" ("Na Zvolcnci", "Z volence"). Nach DVOŘÁK ct al. 1996. 
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Abb. 12. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 15- "Padělky" ("Na Zvolenci", "Zvolence"), GrUber 1 (1-6) und 6 (7-
13). Nach DOSTÁL 1966. 
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' Abb. 13. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus den Lagen 15 - "Padělky" ("Na Zvolenci", "Zvolence") (1-3) und 19 -
"Prostřední čtvrtky" (4-16). 10-16: Grab eines Reiters (nach DOSTÁL 1966). 
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Abb. 14. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 19- "Přední čtvrtky" (nach DOSTÁL 1985). 
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Abb. 15. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 20- "Na kopci" (nach ČERVINKA 1933 ). 
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1. Einfiihrung 

Die vorliegende Arbeit stellt eine Erglinzung der fri.iher verOffentlichten Ůbersichten der 
Fundstellen und Funde auf den Katastern der Gemeinden Břeclav, Kostice und Lanžhot dar (Abb. 1). 
Fi.ir Břeclav und Lanžhot wurden diese Ůbersichten durch B. DOSTÁL (1968, 1983), flir Kostice durch 
J. UNGER (1991) erarbeitet. Alle drei Kataster verfi.igen liber eine neue archliologische Topographie, 
die durchlaufend in der Schriftenreihe Studien zum Burgwall von Mikulčice (KLANICOV Á 2000a, 
dieser Band), in der tschechischen Versi on dann in der Zeitschrift Jižní Morava (KLANICOV Á -
ŠVECOVÁ 1999; KLANICOVÁ 2000b) erscheint. 

Die vorliegende Arbeit verfolgt nicht das ganze Gebiet der betreffenden Kataster, sondern nur 
jene Territorien, deren Besiedlung der Autor in den Jahren 1991-1994 wlihrend seiner Terrainbegehun
gen i.iberpri.ifte (Abb. 2). 1 Es handelt sich um die bisher aus dem Gesichtspunkt der Archliologie wenig 
bekannten Katasterteile - einerseits die Thaya-Terrassen nordlich von Stará Břeclav, anderseits um 
den Obergang von den Terrassen zur Thaya-Talaue im Raum zwischen Břeclav und Lanžhot. Die 
geborgenen Funde belegen die Besiedlung von dem Neolithikum bis zum Mittelalter, wobei die 
zahlreichsten Kollektionen der Latene-, Romer- und Jungburgwallzeit angehoren. 

Die folgenden Erglinzungen zur archaologischen Topographie dokumentieren, daB auch auf 
einem archliologisch relativ gut bekannten Gebiet immer noch unerforschte Stellen vorkommen. Die 
Erkenntnis der Verhaltnisse zwischen den Siedlungen und ihren geographischen Bedingungen wird 
bei der ki.inftigen Suche nach weiteren Siedlungsbelegen auf den FluBterrassen der Thaya und der 
March helfen. Bestandteil der neuen komplexen Bearbeitung sollte die Revision aller Funde und die 
raumlichen Abgrenzung der Fundstellen im Gellinde sein. Ihr Ergebnis ware dann eine nabere 
Datierung der Fundstatten, ihre funktionelle lnterpretation und die Gesamti.ibersicht der historisch
geographischen Entwicklung des betreffenden Gebiets. Und nicht zuletzt sollte diese Arbeit neue 

1 Ergebnisse dieser Terrainbegehungen wurden in der nicht publizierten Arbeit im Rahmen der Mittelschulťachtatigkeit 
zusammengefaBt (JANÁL 1994) und nur teilweise verOffentlicht (JANÁL 1996a, 1996b). 
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Erkenntnisse fi.ir das Studium des okonomischen Hinterlands des groBmahrischen Burgwalls 
Pohansko bei Břeclav bringen und zu einem effektiven Denkmalschutz beitragen. 

In Folge der Prazisierung des Grenzenverlaufes zwischen den Katastralgebieten von Břeclav 
und Kostice wurden 4 urspri.inglich zu Kostice gereihten Fundstatten neu mit dem Kataster von 
Břeclav identifiziert (Nr. 15, 28, 29, 30). Jeder Kataster besitzt eine eigene Reihe von Nummern, die 
auf die Nummerierung von E. KLANICOV Á ankni.ipfen (2000; dieser Band); falls es sich um eine und 
dieselbe Fundstelle handelt (in der Karte schwarzer Kreis), bleibt die urspri.ingliche Nummer 
unverandert. Die neu festgestellten Fundstellen sind mit einem leeren Kreis in der Karte gezeichnet. 
Die Struktur einzelner Katalogschlagworter ist den vorherigen Teilen der archaologischen 
Topographie des breiteren Hinterlands des Burgwalls in Mikulčice ahnlich (ŠKOJEC 1997, 1998, 
2000, dieser Band). 

Flur: Namen der Flur oder des bebauten Gemeindeteils (Intravilan), die Parzellnummer. 
Karle: Die Kartenart (ZM, d.h. Základní mapa 1: 1 O 000 = Grundlandkarte im MaBstab 1: 1 O 000, 

evtl. SMO, d.h. Státní mapa odvozená = Abgeleitete Staatlandskarte 1:5 000) und die 
Nummer des Kartenblattes (z.B. 34-24-01) 

Lage: Annahernde Lokalisierung der Fundstatte (Entfernung in m von ausgepragten Orientierungs
punkten, z.B. der Kirche) 

Koord: Genaue Lage der Fundstatte (Entfernung der Punkte, die die Fundstatte abgrenzen, vom 
West-und Si.idrand des Kartenblattes; gemessen in mm) 

Hohe: Hohe Uber dem Meeresspiegel in m (Hohensystem "Ostsee nach Ausgleich"; aus der 
Grundkarte der Tschechischen Republik 1:1 O 000 i.ibernommen) 

Funde: Charakteristik der Fundstelle, Beschreibung der Fundumstande, Aufzahlung der Funde und 
Befunde. Falls sich die Fundstelle in der Nahe einer schon bekannten Fundstatte befindet, 
wird diese Tatsache ebenfalls erwahnt. Falls nicht anders angefi.ihrt, wurden die Funde bei 
Terrainbegehungen des Au tors in den J ahren 1991-1994 geborgen 

Nachw.: Wird nicht angefi.ihrt, denn alle Funde, momentan in der Sammlung des Autors aufbewahrt, 
werden dem Stadtmuseum Břeclav i.iberreicht werden 

Lit: Das Literaturverzeichnis beschrankt sich auf die publizierten Berichte des Autors, eine 
Literaturauswahl, und die neuen Verzeichnisse von E. Klanicová, wo altere Literatur 
angefi.ihrt i st (KLANICOV Á 2000a, dieser Band). 
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/ 

··~. 

o 5km 

Abb. I. Teile der Katastralgebiete von Břeclav (0), Kostice (7), Lanžhot (8) und Tvrdonice (23), alles Bez. Břeclav, mit 
Bezeichnung der in diesem Beitrag angefůhrten FundsH.itten. Diese Fundsttitten sind mit drei separaten Nummer
reihen bezeichnet je nach drei verfolgten Katastralgebieten. Die Ordnungsnummern anknlipfen an die Nummerierung 
von E. KLANICOVÁ (2000, dieser Band); schwarzer Kreis- bereits bekannte FundsUitte, leerer Kreis- neu festgestelltc 
Fundsttitte. 
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2. Kataster von Břeclav 

16. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Funde: 

Lit.: 

17/1. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

17/2. Flur: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

17/3. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

19. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 
Lit.: 

20. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Hrušecké", Parzellnr. 2848/2 
ZM 1:10000,34-23-14 
Jinker Ufer des namenlosen Zutlusses der Svodnice, 2,2 km von der Kirche des Hl. Wenzels 
W325- S146 
50 m von dem linken Ufer des namenlosen Zutlusses der Svodnice wurde in der Ebene ein jungburgwall
zeitlicher GefaBrand (Abb. 5:23) und ein Halsteil eines hochmittelalterlichen GefaBes entdeckt. Die 
raumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht bestimmt. 
JANÁL 1996b, 102, Č. 10. 

"Přední Čtvrtky" 
ZM 1:10 000, 34-23-14 
Anhohe im SO-Teil der Flur "Přední čtvrtky", auť einer gezogenen gegliederten Anhohe, 3 km ONO von 
der Kirche des Hl. Wenzels 
W390-S214 
158m 
Am W-Rand der Remise kamen zwei dunklere Streifen von 2m Breite und 8 m Lange mit Fragmenten von 
Keramik der Glockenbecherkultur (Abb. 6:8) und der Latenezeit (Abb.6:6), mit weiterer ntiher 
unbestimmter urzeitlicher Keramik (Abb. 6:7), Knochenmaterial und Eisenschlacke vor. Die raumliche 
Abgrenzung der latenezeitlichen Siedlung wurde nicht bestimmt. 
JANÁL 1996a, 9, ll, Abb. !:Břeclav 4; 1996b, 101-102, č. 9. 

"Přední Čtvrtky" 
SO Teil der Flur, 600 m OSO von der Abbiegung der Eisenbahnstrecke Břeclav-Brno von der Strecke 
Břeclav-Přerov 

W395- S225 
158-159 m 
Auf dem Gipfel einer ausgedehnten Anhohe und im maBigen Hang zur Remise kamen Anhaufungen 
bronzezeitlicher Keramik (Abb. 6:9) mit Lehmbewurf und Tierknochen vor. Die rtiumliche Abgrenzung der 
Siedlung wurde nicht bestimmt. 
JANÁL 1996b, 101, Č. 7. 

"Přední Čtvrtky" 
ZM 1:10 000,34-23-14 
500 m OSO von der Abbiegung der Eisenbahnstrecke Břeclav-Brno von der Strecke Břeclav-Přerov 
W389- S231 
157m 
In der Ebene unter cinem Gelandeauslaufer, der mit der langeren Seite SO-NW orientiert ist, wurde 
gespaltene Steinindustrie (Abb. 6:10), Keramik aus der Bronzezeit (Abb. 6:11) und der Latenezeit (Abb. 
6: 12) sowie Eisenschlacke entdeckt. Die raumliche Abgrenzung der Siedlung wurde nicht bestimmt. 
JANÁL 1996a, 9; 1996b, 101, Č. 8. 

ZM 1:10000,34-23-14 
am NO-Rand von Stará Břeclav, 550 m von der Abbiegung aus der StraBe Břeclav-Hodonín nach Ladnú, 
2,3 km von der Kirche des Hl. Wenzels 
W239- S280 
161m 
Am NO-Rand der Anhohe wurden undatierbare Fragmente urzeitlicher Keramik entdeckt. 

Intravilan der Gemeinde, Friedhoť in Stará Břeclav, Parzellnr. 2639 
ZM 1:10 000,34-23-14 
am Friedhof, auf einer erhohten Terrasse am N-Rand von Stará Břeclav, 2,3 km NO von der Kirche des Hl. 
Wenzels 
W217-S288, W219-S297 
161m 
Wahrend der Terrainbegehungen auf Feldern an der Si.id- und Ostmauer des Friedhofs wurde urzeitlichc, 
jungburgwallzeitliche und hochmittelalterliche Keramik festgestellt (Abb. 5: 1-13 ), weiter wurde dort Lehm
bewurf, Schlacke und Knochenmateria1 gefunden. Die Keramik kam in Anhauťungen vor, an der Ostmauer 
wurde im Ackerboden Verfarbung eines Objekts beobachtet. Ein Teil der Fundstelle ist durch den Friedhof 
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vernichtet, cin Teil reicht wahrscheinlich in private Garten hinein. Die raumliche Abgrenzung der 
jungburgwallzeitlichen und hochmittelalterlichen Siedlung wurde nur teilweise bestimmt. 

Lit.: JANÁL J996b, 101, Č. 5. 

22. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

Lit.: 

24/1. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

24/2. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

50. Flur: 
K arte: 
Koord.: 
Lage: 
Funde: 

Lit.: 

51. Flur: 
Karte: 
Koord.: 
Lage: 

Hohe: 
Funde: 

Lit. 

52. Flur: 
Karte: 
Lage: 

-, Parzellnr. 1027/6 
ZM 1:10000,34-23-14 
an der Abbiegung von der StraBe Břeclav-Hodonín nach Ladná, 2,9 km von der Kirche des Hl. Wenzels 
W287- S317 
A uf cinem kleinen Feld an der StraBe, auf dem SO-Hang der Anhohe wurde latenezeitliche (Abb. 6: 19) und 
romisch-kaiserzeitliche (Abb. 6:20-22) Keramik entdeckt, weiter kamen dort zwei Wetzsteine vor (6: 17-
18). Die Terrainbegehung beschrankte sich auf die Fltiche des geackerten Feldes. Es ist nicht ausge
schlossen, daB die Fundstelle teilweise durch Wege und dic Bebauung vernichtet wurde. 
JANÁL l996a, 9, ll, Tab. l:Břeclav 3; l996b, 101, č. 4. 

"Bažantnice" (nach ZM I: 10 000 Nivečky, in der Literatur "U hájku u letiště", Parzellnr. 631 
ZM 1:10 000,34-23-14 
der linke erhohte Ufer des ehemaligen Svodnice-Laufes (urspriinglich wohl das FluBbett der Thaya). Der 
untergcgangene Abschnitt kann auf der Karte ZM 1: 10 000 als eine mtiBige Senkung beobachtet werden, 
die der StraBe Břeclav-Ladná entlang fiihrt), W von der StraBe Břeclav-Ladná, 3,3 km von der Kirche des 
Hl. Wenzels 
W263- S378 
160m 
lm J. 1962 entdeckten bei einer Terrainbegehung zwischen Břeclav und Ladná R. M. Pernička und J. 
Effenberger in der Ntihe des Flugplatzes von Břeclav cine romisch-kaiserzeitliche Siedlung (2.-3. Jh. 
n.Chr.) und einen hallstattzeitlichen Fund. Bei der Terrainbegehung des Autors wurde im J. 1992 ntiher 
undatiertes Material (Spaltindustrie, Lehmbewurf) und Keramik aus der Bronze-, Hallstatt-, Latene- und 
romischer Kaiserzcit geborgen (Abb. 5:14-21). Die raumliche Abgrenzung der Siedlung wurde nicht 
bestimmt. 
PERNIČKA 1965, 343; 344, obr. 1:2, 4, 5, 9, 10; DOSTÁL 1968,23, 43; DROBERJAR 1997, 164, Č. 33; JANÁL 
1996a, 10, ll, Tab. l:Břeclav 5; 1996b, 100, č. 2. 

"Rybník" (Teich), Parzellnr. 615 
ZM 1:10 000,34-23-14 
Feldweg, der vom N zu der heute schon verlassencn Schottergrube in der Flur Rybník fůhrt, 3 km NO von 
der Kirche des Hl. Wenzels 
W257- S370 
158m 
Auf dem Feldweg wurde 1 Stiick Spaltindustrie gefunden. Es kann nicht mít Sicherheit festgestellt werden, 
ob sich der Fund zu einer der nahen Siedlungen bczieht oder ob es sich um ein sekundtir umgesetztes 
Artefakt handelt. 
JANÁL l996b, 100-101, Č. 3. 

Intravilan der Gemeinde (Stará Břeclav), Lidická StraBe 
ZM 1:10 100,34-23-14 
W181- S211 
auf cinem maBigen, zum SO orientierten Hang, 1,4 km NW von der Kirche 
Bei Terrainbegehungen wurden undatierbare Fragmente urzeitlicher Keramik gefunden. Fundstelle ohne 
cine genauere raumliche Abgrenzung. 

Intravilan der Gemeinde, Ďberschwemmungsdamm 
ZM 1:10 000, 34-23-19 
zwischen Wl90- S333 und W203 - S283 
Ďberschwemmungsdamm auf dem linken Ufer des regulierten FluBbettes der Thaya, zwischen Eisenbahn
briicken auf den Strecken Břeclav-Wien und Břeclav-Bratislava 
156m 
In der Kronc des Ďberschwemmungsdamms wurde fri.ihmittelalterliche Keramik entdeckt. Laut miindlicher 
Mitteilung von P. Čáp handelt es sich um die Erde, die von der Siidvorburg des groBmahrischen Burgwalls 
Pohansko bei Břeclav hergebracht wurde. 

Bažantnice" (nach ZM 1:10 000 "Nivečky"), Parzellnr. 631 
ZM I: 10 000, 34-23-09 
linker Ufer der Svodnice, 3 km NNO von der Kirche des Hl. Wenzels 
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Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

53. Flur: 

K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

54. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

55. F/ur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Lit.: 

56. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

57. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit. 

W162- S15 
160m 

JIŘÍ JANÁL 

Auf der héichsten Stelle des linken erhéihten Ufers der Svodnice, die au s dem Žižkovský-Bach flieBt, 
wurden Funde au s der Bronzezeit (Abb. 6:1, 2), der Mittel- (Abb. 6:4, 5) und Jungburgwallzeit (Abb. 6:3) 
sowie Lehmbewurf gewonnen. Die rtiumliche Abgrenzung der Siedlung wurde nicht bestimmt. 
JANÁL 1996b, 100, č. I 

"Bažantnice" (nach ZM 1:10 000 "Nivečky", nach SMO 1:5 000 Kote 161,0 "U vodovodu" 39), Parzcllnr. 
631 
ZM 1:10 000, 34-23-09 
linker Uťer der Svodnice, 450 m W von der StraBe Břeclav-Ladná, 3 km NNO von der Kirche des Hl. 
Wenzels 
W212-S8 
160m 
In der Ntihe der Kote 161,0 m, auf der Terrasse des linken Ufers der Svodnice, die Wasser aus dem 
Žižkovský-Bach abfUhrt, wurden mehrere ntiher undatierbare Fragmente urzeitlicher Keramik geborgen 
(Abb. 5:22). Die Keramik beťand sieh angehauft in der Ntihe des Gipfels. Die raumliche Abgrenzung der 
FundsUitte wurde nicht bestimmt. 

"Hrušecké", Parzellnr. 2848/2 
ZM 1:10 000,34-23-14 
rechter Uťer des namenlosen Zutlusses der Svodnice, 2,6 km von der Kirche des Hl. Wenzels 
W358-S171 
157m 
Auf dem rechten Ufer des namenlosen rechtsseitigen Zutlusses der Svodnice wurden in der Ebene am NW
Rand des Wasserwerks folgende Funde ťestgestellt: Fragment mittelburgwallzeitlicher Keramik (Abb. 5:24) 
und ein nicht ntiher datierbares Bodenfragment. Die rtiumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht 
bestimmt. 

"Letištč" (Fiugplatz), Parzellnr. 945 
ZM 1:10 000,34-23-09 
linker Uťer des Žižkovský-Bachs, 50 m O von der StraBe Břeclav-Ladná, 3,9 km NO von der Kirche des Hl. 
Wenzels 
W245- 083 
160m 
N~iher undatierbare Fragmente urzeitlicher Keramik. Die rtiumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht 
bestimmt. 

"Padělky" 

ZM 1:10 000, 34-23-14 
Anhohe 600 m S von der Abbiegung von der StraBe Břeclav-Hodonín in der Richtung Ladná, 2,4 km NO 
von der Kirche des Hl. Wenzels 
W285- S255 
160m 
Auf dem Gipfel der Anhéihe, die in der NW-SO Richtung orientie11 ist, wurden atypische Fragmente ntiher 
undatierbarer urzeitlicher und mittelalterlicher Keramik entdeckt. Die rtiumliche Abgrenzung der Fundstelle 
wurde nicht bestimmt. 

"Přední Čtvrtky" 
ZM 1:10000.34-23-14 
unauffalliger zungenformiger GeHindeauslaufer, NO-SW orientiert, 450 m NO von der Abbiegung der 
Eisenbahnstrecke Břeclav-Brno von der Strecke Břeclav-Přerov 
W375- S265 
159m 
Auf dem Gipfel des Terrainausltiufers und auť dem nach SO orientiertem Hang wurden in Anhtiuťungen 
ntiher undatierte Fragmente urzeitlicher Keramik und Lehmbewurf geťunden. Die rtiumliche Abgrenzung 
der Siedlung wurde nicht durchgefiihrt. 



58. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

59. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

60. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Lit.: 

ól. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

62. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

63. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 

Lit.: 
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"Rybník" (Teich) 
ZM 1:10 000,34-23-14 
gezogene Anhohe auf dem linken Ufer der Svodnice (entwtissert das Žižkovský-Bach), 600 m von der 
Abbiegung von der StraBe Břeclav-Hodonín nach Ladná 
W230- S343 
158m 
Auf dem Gipfel der Gelandewelle kam cine Anhaufung urzeitlicher Keramik vor. Die raumliche Abgren
zung der Fundstelle wurde nicht bestimmt. 

"Štymberk". Parzellnr. 593 
ZM I: 10 000, 34-23-14 
Oas Úberschwemmungsgebiet der Thaya, die 550 m W flieBt; 350 m NNW vom Friedhof in Stará Břeclav 
und 2,5 km von der Kirche des Hl. Wenzels 
Wl95- S325 
159m 
lm Graben an der SO-Seite der Flur wurde ein atypisches Fragment urzeitlicher Keramik entdeckt. Zu 
dieser Stelle beziehen sich Legenden Uber den Gal gen und das Gef<ingnis und sie wird fUr das Úberbleibsel 
einer mittelalterlichen befestigten Adelsitzes gehalten. 
UNGER 1998, 20. 

"Zadní louky" (nach ZM 1:10 000 "Zadní hrúd"), Parzellnr. 3338 
ZM 1:10 000,34-23-19 
linker Uťer der Svodnice, 650 m S von der ÚberfUhrung der StraBe Břeclav-Lanžhot Uber die Eisenbahn
strecke Břeclav-Bratislava 
W338- S275 
156m 
50 m von dem linken Uťer des rechtseitigen namenlosen Zuflusses der Svodnice wurde in der Ebene cine 
vereinzelte Scherbe der Latenekultur entdeckt (Abb. 5:25). E. KLANICOV Á (2000, 368, Nr. ll) flihrt diese 
Fundstelle anhand der weniger genaucn Karle l :50 000 auf dem Kataster der Gcmeinde Kostice (Nr. ll) 
und mit fehlerhaťten Koordinaten an. 
JANÁL l996a, 9, ll, Tab. I :Břeclav 2; 1996b, I 02, ll. 

"Zadní louky" (nach ZM 1: I O 000 Zadní hrúd), Parzellnr. 3338 
ZM 1:1 O 000, 34-23-19 
500 m SO von der Úbcrfiihrung der StraBe Břeclav-Lanžhot Uber die Eisenbahnstrecke Břeclav-Bratislava, 
unweit der Grenzc der Kataster Břeclav und Kostice 
W367- S300 
!57 m 
Auf dem Gipfel der Anhohe wurden angehliufte unclatierbare Fragmente urzeitlichcr Keramik geťunden. Die 
rUumlichc Abgrcnzung der Fundstelle wurcle nicht bestimmt. 

"Zadní louky" (nach Karle ZM I: I O 000 Zadní hrúd), Parzellnr. 3338 
ZM 1:10 000,34-23-19 
I 00 m S von der Úberfiihrung der StraBe Břeclav-Lanžhot Uber die Eisenbahnstrccke Břeclav-Bratislava 
W340- S333 
157m 
Auf clem NO-Hang entlang der Anhohe, clie in Richtung NW-SO orientiert ist, wurcle mittelburgwallzeit
liche und naber undatierte urzeitliche Keramik sowie Lehmbewurf unci Schlacke cntcleckt (Abb. 6:13, 14 ). 

"Zámecké louky", Parzellnr. 428 
ZM 1:10 000, 34-23-14 
Oas Oberschwemmungsgcbict der Thaya zwischen dem Entlastungsarm der Thaya unci der Alten Thaya, 
600 m von der Kirche des Hl. Wenzels 
W60- S76 
Bei der Terrainbegehung wurde bronzezeitlichc Keramik geborgen (Abb. 6:15, 16). Die raumliche 
Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht bestimmt. 
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o 

Abb. 2. Břeclav (Bez. Břeclav). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde. Die 
Nummern entsprechen den Ordnungsnummern in der Liste und ankntipfen an die Nummerierung von E. KLANICOVÁ 
(dieser Band); schwarzer Kreis- bereits bekannte Fundstatte, leerer Kreis- neu festgestellte Fundstatte. 
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3. Kataster von Kostice (Bez. Břeclav) 

3. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

4A. Flur: 
Karte: 

4B. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

4C. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

4D. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

4E. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

10. Flur: 
Karte: 
Lage: 

"Louky u lesa" 
ZM I: !O 000, 34-23-19 
zwei Anhohen, die NW-SO orientiert sind, und der Raum dazwischen. Die nordliche Anhohe ist I ,2 km S 
von der StraBenUberfUhrung Břeclav-Lanžhot entťernt, die sUdliche liegt 1,5 m S 
zwischen W354- S229 und W381- S200 
156-157 m 
Bei der Terrainbegehung wurde latenezeitliche (Abb. 7:3-9), romisch-kaiserzeitliche (Abb. 7: 10) sowie 
mittel-, jung- und sptitburgwallzeitliche (Abb. 7:4-8, 11-20) Keramik entdeckt. Ntiher undatiert sind 
4 StUck Schlacke, 1 Teil eines zerbrochenen MUhlsteins und Tierknochen. Keramik kam in Anhaufungen 
vor. Inmitten der verfolgten Flache wurde naher undatierbares urzeitliches Material festgestellt und auf dem 
NW-Hang der Anhohe im S-Teil der verfolgten Flache trat latenezeitliche Keramik auť. Die raumliche 
Abgrenzung der Siedlung wurde nicht bestimmt. 
JANÁL !996a, 10, ll, Tab. !:Kostice I; KLANICOVÁ 2000a, 366, Nr. 3. 

"Louky u lesa" (nach ZM I: 1 O 000) 
ZM 1:10 000 (34-23-19) 
S. KLANICOVÁ (2000b, 366, Nr. 4). 

"Louky u lesa" (nach ZM 1:10 000) 
ZM 1: 1 O 000 (34-23-19) 
1,8 km SSO von der ŮberfUhrung der StraBe Břeclav-Lanžhot liber die Eisenbahnstrecke Břeclav-Bratislava 
W396- S171 
156,5 m 
Auf dem S-Hang der Anhohe wurden atypische Ausbauchungscherben (Urzeit, FrUhmittelalter) und 
Knochenmaterial gefunden. Die rtiumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht bestimmt. 

, "Louky u lesa" (nach ZM 1:10 000) 
ZM 1:1 O 000 (34-23-19) 
Nordwand (W-Teil) der Schottergrube 
W407- S172 
156m 
Aus der Nordwand (W-Teil) der Schottergrube wurden aus dem Profil drei atypische Ausbauchung
fragmente herausgenommen. Ůberreste eines eingetieften Objekts wurden nicht festgestellt. 

"Louky u lesa" (nach ZM 1:10 000) 
ZM 1: I O 000 (34-23-19) 
Westrand der Schottergrube 
W405- S165 
!56 m 
Dort wurden atypische Keramikfragmente entdeckt. Die rtiumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht 
bestimmt. 

"Louky u lesa" (nach ZM 1:10 000) 
ZM 1:1 O 000 (34-23-19) 
am NO-Rand der Schottergrube in der Flur "Louky u lesa", 1,8 km SSO von der Ůberftihrung der StraBe 
Břeclav-Lanžhot Uber die Eisenbahnstrecke Břeclav-Bratislava 
W425- S!80 
156m 
Fragmente urzeitlicher und frUhmittelalterlicher Keramik (Abb. 8: 14-15) und Schlacke. 50 m NW betindet 
sich die Fundstelle Kostice 4 (siehe Lage 4A) mit Funden ntiher undatierter urzeitlicher Keramik. Die 
rliumliche Abgrenzung der Siedlung wurde nicht durchgefiihrt. 

"Louky od Břeclavska", Parzellnr. 2614 
ZM 1:10 000,34-23-19 
Gipfel der Anhohe, ihr W und S-Hang, 750 m SO von der Ůberfiihrung der StraBe Břeclav-Lanžhot Uber 
die Eisenbahnstrecke Břeclav-Bratislava 
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Koord.: 

Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

ll. 

28. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 
Lit.: 

29. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

30. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

31A. Flur: 
Karle: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

31B. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

32. Flur: 
Karle: 

JIŘÍJANÁL 

Siedlung der Mittel- und Sptitburgwallzeit W356- S276 und W377- S268 liber W375- S277, 
Keramik der Glockenbecherkultur W373- S273 
156-158 m 
Aus der Fundstelle stammt neben cinem Fragment des Schlisselrands der Glockenbecherkultur (Abb. 8:7), 
der gespaltener Steinindustrie und vereinzelten Keramikfragmenten der Mittelburgwallzeit (Abb. 10:4. 9, 
I O, 12) vor allem jung- und sptitburgwallzeitliche Keramik (Abb. I 0:1-3, 5, 8). Undatiert bleiben Spinnwirtel, 
Schlacke und Tierknochen. Die jung- und spatburgwallzeitliche Siedlung bildet einen 300 m langen und 
60 m breiten Streifen. 
JANÁL 1996b, 102, Č. 12; KLANICOVÁ 2000a, 368, Nr. 10. 

"Zadní Louky" - siehe Břeclav 60 in diesem Beitrag. 

"Louky u lesa" 
ZM 1:10000,34-23-19 
850 m S von der Ůberflihrung der StraBe Břeclav-Lanžhot liber die Eisenbahnstrecke Břeclav-Bratislava, 
50 m von dem linken Ufer des linksseitigen Zuflusses der Svodnice 
W347- S258 
156m 
Vereinzelter Fund des Lehmbewurfs. Die raumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht durchgeťiihrt. 

"Louky u lesa" (nach ZM 1:10 000) 
ZM 1:10 000,34-23-19 
1,1 km SSO von der Ůberfiihrung der StraBe Břeclav-Lanžhot liber die Eisenbahnstrecke Břeclav
Bratislava. 1,1 km SW der Abbiegung von der StraBe Břeclav-Lanžhot nach Kostice 
W370- S240 
157m 
Auf der Anhohe ovalen Grundrisses, die in Richtung NW-SO orientiert ist, wurde urzeitliche, naher undatierbare 
(Abb. 9:1, 3) und mittel- (Abb. 9:4-7) sowie jungburgwallzeitliche Keramik gefunden (Abb. 9:2, 8). 

"Louky u lesa" 
ZM I: 10 000, 34-23-19 
I, 1 km S von der Ůberfi.ihrung der StraBe Břeclav-Lanžhot liber die Eisenbahnstrecke Břeclav-Bratislava 
zwischen W345 - S245 und W348 - S233 
156,5 m 
Auf dem Gipfel der Anhohe, die mit der Langsachse in Richtung NNW-SSO orientiert ist, wurde ntiher 
undatierte urzeitliche Keramik und Keramik der Mittel- (Abb. 8: 17) sowie Jungburgwallzeit (Abb. 8: 16) 
entdeckt. 

"Louky u lesa" 
ZM 1:10000.34-23-19 
100 m SO von dem 0-Zipfel der verlassenen Schottergrube in der Flur "Louky u lesa", 1,5 km S der 
Abbiegung von der StraBe Břeclav-Lanžhot nach Kostice 
W432- S161 
156m 
Naher undatiertes urzeitliches Fundmaterial und Keramik der Kultur mit mahrischer bemalter Keramik 
(Abb. 8:18, 19). Es wurde Verftirbung eines Objekts beobachtet. Die raumliche Abgrenzung der Siedlung 
wurde nicht bestimmt. 

"Louky u lesa" 
ZM 1:10 000,34-23-19 
2,1 km SSO von der Ůberflihrung der StraBe Břeclav-Lanžhot liber die Eisenbahnstrecke Břeclav
Bratislava, 150m S von dem 0-Zipfel der verlassenen Schottergrube 
W428- Sl 56 
156m 
Auf dem maBigen, zum S orientierten Hang wurde urzeitliche und ťrlihmittelalterliche Keramik entdeckt 
(Abb. 8:20). Die raumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht bestimmt. 

"Louky za dráhou", Parzellnr. 2278 
ZM 1:10 000,34-23-19 



Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

33A. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Fwzde: 

Lit.: 

338. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Lit.: 
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!50 m S der Abbiegung von der StraBe Břeclav-Lanžhot nach Kostice 
W454- S327 und W453- S324 
!57 III 

279 

Auf dem S-Hang der winzigen Anhohc wurden Fragmente atypischer urzeitlicher Keramik entdcckt. Sic 
kamen in Anh~iuťungen vor. Die raumliche Abgrenzung der Fundstclle wurde nicht durchgefUhrt. Ostlich 
von der Fundstattc befindet sich cine rezente Aufschlittung. !50 m ostlich bcginnt die Fundstatte Kostice 9 
mit Funden Aunjetitzer Kultur (KLANICOV Á 2000a. 367, Nr. 9). 

"Přední Duhonský" 
ZM 1:10 000,34-23-15 
W der Autobahn Brno-Bratislava, 3 km NW vom Zentrum von Kostice 
W66- Sl39 
158m 
Auf dem SW-Hang der Anhohe, die mit der Lingsachse in Richtung NW-SO orientiert ist, wurden 
undaticrbare Fragmente urzeitlicher Keramik gefunden. 

"Přední Duhonský" 
ZM 1: JO 000,34-23-15 
W der Autobahn Brno-Bratislava, 3 km NW vom Zentrum von Kostice 
W60- Sl32 
158 III 

Auť dem NO-Hang der Anhi:ihe, dic durch das Bach Svodnice durchschnitten ist, wurde gespaltene 
Steinindustric gefunden. 
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i 
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Abb. 3. Kostice (Bez. Břeclav). Katastralgcbict der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstiitten uml der Funde. Die Nummern 
entsprechcn den Ordnungsnummern in der Liste und anknlipfcn an dic Nummerierung von E. Kt.ANICOVA (2000); 
schwarzer Krcis- bcrcits bekannte FundsUittc, leerer Kreis- neu ťestgestellte FundsUitte. 
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4. Kataster von Lanžhot 

25. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Funde: 
Lit.: 

26. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

27A. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Ko01·d.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

27B. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

28. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Lit.: 

"Horní štěpnice", Parzellnr. 1724 
ZM 1:10000,34-23-19 
Anhi:ihe kreisfOrmigen Grundrisses, 1,1 km SSO von der Abbiegung von der StraBe Břeclav-Lanžhot nach 
Kostice, !50 m S von der Kote !57, Uber welche die "alte Straf3e" von Břeclav nach Lanžhot flihrt 
W481-S212 
A uf dem 0-Hang der Anhi:ihe wurden undatierbare Fragmente urzeitlicher Keramik entdeckt. 

"Horní štěpnice", Parzellnr. 1724 
ZM 1: I O 000, 34-23-19 
350 m S von der Kote !57, Uber welche die "alte Straf3e" von Břeclav nach Lanžhot ťUhrt, 2,9 km WWN 
vom Gerneindezentrum 
W477-S192 
156m 
Auf dem SO-Ende der Anhčihe, die mit der Lingsachse in Richtung NW-SO orientiert ist, wurden 
undatierte Fragmente urzeitlicher Keramik entdeckt. 50 m SSO vom Fundort liegt die N-Grenze der 
Fundstelle Lanžhot 4 mít Funden der Glockenbecher-, der Aunjetitzer- und der Latenekultur sowie der 
Mittelburgwallzeit (KLANICOV Á 2000a, 373-374, Nr. 4). 

"Horní štěpnice", Parzellnr. 1724 
ZM 1: I O 000, 34-23-19 
linker Ufer der Svodnice, 2,8 km WWN vom Gerneindezentrurn, 750 m S von der Kote 157, Uber welche 
die "alte StraBe" von Břeclav nach Lanžhot ťUhrt 
W480-Sl55 
156m 
Auf dem SW-Hang der Anhi:ihe wurcle Keramik der Bronze- (Abb. 9:9-12), Latene- (Abb. 9:14) und 
Mittelburgwallzeit(?) entdeckt (Abb. 9: 13). Keramik kam in Anhaufungen vor. Die Funclstelle liegt 
zwischen der Fundstatte Lanžhot 4 mit Funclen der Glockenbecher-, Aunjetitzer und Latenekultur sowie 
der Mittelburgwallzeit unci der FunclsUitte Lanžhot 7 mit nliher unbestimmten urzeitlichen Funden und 
Keramik der Jungburgwallzeit bis des Hochmittelalters (KLANICOV Á 2000a, 373-374, Nr. 4; 375, Nr. 7). 
100m SO von dieser Fundstelle kam urzeitliche Keramik vor (s. Lanžhot 27B). Der Zusammenhang der 
beschriebenen Funde mit cliesen Funclstatten kann nicht ausgeschlosscn wcrden. 
JANÁL 1996a, 10, ll, Tab. !:Lanžhot l. 

"Horní štěpnice", Parzellnr. 1724 
ZM 1:10 000,34-23-19 
SW-Hang der Anhčihe auť dem linken Ufer der Svodnice, 2,7 km WWN von der Kirche 
W486- Sl 50 
156m 
Am NO-Rand der Remise wurde undatierte urzeitliche Keramik gefunden. Die rliumliche Abgrenzung der 
Fundstelle wurdc nicht bestimmt. Der Fundort liegt zwischen den Fundstellen Lanžhot 4 unci Lanžhot 7 
(KLANICOVÁ 2000a, 373-374, Nr. 4; 375, Nr. 7), 100m SO von der Konzentration der Funde in der Lage 
Lanžhot 27 A. Der Zusammenhang der beschriebenen Funde rnit diesen FundsUitten kann nicht 
ausgeschlossen werden. 

"Padělky" 

ZM I: 10 000, 34-23-20 
2,5 km vom Gemeinclezentrum, I 00 m NW von der verlassenen Sandgrube in der Flur "Padělky", im 
unteren Teil des zum NO orientierten Hangs 
zwisehen W18- Sl 53 und W24- S!58 
156-158111 
Undatierte Fragmente urzeitlicher Keramik (Abb. 9: 15) und cin Knochenfragment. 100 m NO von der 
verlassenen Sandgrube zeichnete sich cin dunklcr Ficek von 1 O x 50 m, parallel mit der Lingsachse der 
Sandgrube. Funde stammten aus der ganzen FUche des Flecks. Die Fundstcllc betindet sich zwischen der 
Fundstatte Lanžhot 4, woher Funde der Glockenbechcr-, Aunjctitzer und der Latenekultur sowie der Mittel
burgwallzeit aus archliologischcn Grabungen stammcn, und der FundsUitte Lanžhot 5, wo J. Kovárník 
mittels der Luťtprospektion archliologische Objekte ťeststellte (KLANICOV Á 2000a, 373-374, Nr. 4, 5). 



29. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

30. Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 

31. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Lit.: 
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"Padělky" 

ZM 1:10 000, 34-23-20 
Anhéihe NW des Areals der landwirtschaftlichen Genossenschaft, mit der Langsachse in Richtung NW-SO 
orientiert 
W58- Sll3 
158m 
lm NW-Teil der Anhéihe wurden auf dem Gipfel einige undatierte Keramikfragmente unweit voneinander 
gefunden. Die raumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nicht durchgeftihrt. 

"Podsedky" 
ZM 1:10 000, 34-23-19 
Anhéihe mit der Langsachse in Richtung NW-SO orientiert, 200 m WWS von der Kote I 57 an der 
verlassenen Schottergrube, durch welche die "alte StraBe" von Břeclav nach Lanžhot fUhrt 
W461 -S220 
157m 
Auf dem SW-Hang der Anhéihe wurden Fragmente undatierter urzeitlicher Keramik entdeckt. Die 
raumliche Abgrenzung der Fundstelle wurde nich! bestimmt. Die Fundstelle Iiegt auBerhalb der Grenze der 
Fundsttitte Lanžhot 8 mit Funden der Aunjetitzer Kultur, der réimischen Kaiserzeit, der Véilkerwande
rungszeit und des FrUhmittelalters (KLANICOVÁ 2000a, 375, Nr. 8). 

"Podsedky" 
ZM 1:10 000,34-23-19 
Anhéihe, die mit der Ltingsachse in Richtung NW-SO orientiert ist, in welche sich im S eine verlassene 
Schottergrube eintieft. 550 m SSO von der StraBenkreuzung Břeclav-Lanžhot, 3,2 km NW vom Gemeinde
zentrum 
W450- S263 
157m 
Auf dem maBigen NW-Hang der Anhéihe, an der Katastralgrenze mit der Gemeinde Kostice wurde bei 
Terrainbegehungen die Fltiche von 100 x 50 m verfolgt. 
Auf der Fundstelle wurde Keramik der Latenezeit (Abb. 9:19, 21), der réimischen Kaiserzeit (Abb. 9:16-
18, 20; 22-24) und Knochenmaterial, Schlacke und Lehmbewurf festgestellt. Die raumliche Abgrenzung 
der Siedlung wurde nicht bestirrunt. Die Fundstelle liegt zwischen der Fundstatte Lanžhot 8, wo Funde 
Aunjetitzer Kultur, der Réimischen Kaiserzeit und der Véilkerwanderungszeit belegt sind (KLANJCOVÁ 
2000a, 375, Nr. 8), und der Fundsttitte Kostice 7 mit Funden aus der Latene- und der réimischen Kaiserzeit 
(KLANICOV Á 2000a, 367, Nr. 7). 
JANÁL 1996a, 10, ll, Tab. I :Lanžhot 2. 
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Abb. 4. Lanžhot (Bez. Břeclav). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde. Die 
Nummern entsprechen den Ordnungsnummern in der Liste und anknUpfen an die Nummerierung von E. KLANICOVÁ 
(2000); schwarzer Kreis- bereits bekannte Fundstatte, leerer Kreis- neu festgestellte Fundsttitte. 
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Abb. 5. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus den Lagen 20- Intravilan- Friedhof im Stará Břeclav (1-13), 53- "Bažantnice" 
(22), 24/1 - "Bažantnice" ( 14-21 ), 166- "Hrušecké" (23), 54- "Hrušecké" (24) und 60- "Zadní louky" (25). 
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Abb. 6. Břeclav (Bez. Břeclav). Funde aus den Lagen 52- "Bažantnice" (1-5), 17/1 -"Přední Čtvrtky" (6-8), 17/3- "Přední 
Čtvrtky" (10-12), 17/2- "Přední Čtvrtky" (9), 62- "Zadní louky" (13-14), 63- "Zámecké louky" (15-16) und 22-
ohne Name (17-22). 
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Abb. 7. Kostice (Bez. Břeclav). Funde aus der Lage 3- "Louky u lesa" (l-20). 
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1. Einfiihrung 

JAROSLAV ŠKOJEC 

Der letzte Teil der archaologischen Topographie, die unter dem Titel "Archaologische 
Fundstatten und Funde im Hinterland des Burgwalls Mikulčice" schrittweise in den Banden II, III, IV 
und VI der S.chriftenreihe "Studien zum Burgwall von Mikulčice" verOffentlicht wurde, beinhaltet 
Erganzungen zu einigen Katastern des verfolgten Gebiets. Es handelt sich um Kataster von 16 
Gemeinden im Bezirk Hodonín (Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, 
Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Písek, Mutěnice, Petrov, Ratíškovice, Rohatec, Strážnice, 
Vacenovice, Vnorovy, Vracov) und einer Gemeinde im Bezirk Břeclav (Moravská Nová Ves). Die 
Erganzungen steHen meistens neue Belege dar, die seit der Zeit erworben wurden, wo die 
archaologische Topographie einzelner Kataster des Interessengebiets vorbereit worden war (ŠKOJEC 
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1997, 1998, 2000, dieser Band; KLANICOVÁ 2000). Nur vereinzelt geht es um ~Htere Funde, die bei 
der ursprlinglichen Bearbeitung unterlassen, eventuell seitdem genauer lokalisiert wurden. 

Die archaologische Prospektion und die Notgrabungen in der Umgebung des Burgwalls von 
Mikulčice gehóren zu langfristigen Aufgaben der Mikulčicer Arbeitsstatte des Archaologischen Instituts 
AV ČR Brno. Unschiitzbare Hilfe bei der Erarbeitung der "archaologischen Karte" der Region Jeisten 
freiwilliger Mitarbeiter, besonders M. Chludil aus Dubňany und O. Gregor aus Hodonín. Ihnen gehort 
unser Dank ftir die langjahrige Zusammenarbeit und die regelmaBige Úbergabe von Ergebnissen ihrer 
Terrainbegehungen. Ihre Hilfe tragt dazu bei, daB das verfolgte Interessengebiet zu den archiiologisch 
bestbekannten Regionen Mahrens gehort. 

Die N umerierung der Fundstatten und Funde im Rahmen einzelner Kataster knlipft an ihre 
Bezeichnung in ursprlinglicher Topographie (ŠKOJEC 1997, 1998, 2000, dieser Band; KLANICOV Á 

2000). Falls es sich um eine bereits registrierte Fundstelle handelt (in der Karte schwarzer Kreis), 
bleibt die ursprtingliche Ordnungsnummer unverandert. Die Numerierung der neu festgestellten Fund
steHen (in der Karte mit einem leeren Kreis gezeichnet) knlipft durchlaufend an die letzte Nummer der 
ursprtinglichen Topographie. Die Struktur einzelner Katalogschlagworter ist den vorherigen Teilen 
der archaologischen Topographie ahnlich: 
Flur: Name der Flur oder des bebauten Gemeindeteils (Intravillan) 
Karte: Die Kartenart (ZM, d.h. Základní mapa 1:10 000 = Grundlandkarte im MaBstab 1:10 000) 

und die Numrner des Kartenblattes (z.B. 34-21-20) 
Lage: Annahernde Lokalisierung der Fundstatte (Entfernung und Richtung von ausgepragten 

Orientierungspunkten) 
Koord: Genaue Lage der Fundstalle (Entfernung vom West- und Stidrand des Kartenblattes in mm) 
Hohe: Hohe tiber dem Meeresspiegel in m (Hohensystem "Ostsee nach Ausgleich"; aus der Grund

karte der Tschechischen Republik 1:10 000 Ubernommen) 
Funde: Kurzbeschreibung der Fundumstande, Aufzahlung der Befunde und Funde 
Nachw.: Nachweis der Museen, Sammlungen und Institutionen, in denen das archaologische Material 

aufbewahrt ist (mit Identifizierungsnummern). Hierbei werden folgende Abktirzungen 
verwendet: 
AI: Archaologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik 
(Brno oder Prag) 
MLM: Mahrisches Landesmuseum (Brno) 

Lit: Literatur und Quellen (Manuskripte im Archiv des Archaologischen Instituts der Akademie 
der Wissenschaften der Tschechischen Republik Brno, weiter Al Brno). 
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2. Kataster von Čejkovice (Bez. Hodonín) 

16. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Hrbaté úlehle" 
ZM 34-21-25 
2700 m SSW von der Kirche 
W156- S313 
214m 
Anhand der Mitteilung der Grundschullehrerin Z. Manišová, daB ihre Schiller menschliche Knochen 
entdeckt hatten, wurde in Apríl 2001 cine Notgrabung durchgeťlihrt, wobei eine Vorratsgrubc aus der 
Jungbronzezeit ťestgcstellt wurde, in welcher Knochenliberreste dreier unvcrbrannter Mcnschcn pieUitlos 
begraben und auf dem Objektboden zerstreut waren. Anhand von Kerarnikfragrnenten kann dic Grube der 
Urnenfelderkultur, wohl ihrer Velaticer Phase zugeschriebcn werden (Abb. 18: 1). 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1212-1222/01. 
1. ŠKOJEC- M. MAZUCH (2002): Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 799/01). 

Abb. I. Čejkovice (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstiitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnurnmern in der Liste: schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstatte, leerer 
Kreis- neu festgcstellte FundsUitte). 
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3. Kataster von Dolní Bojanovice (Bez. Hodonín) 

5. 

8. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Naclzw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

"Nivky u starého rybníka" 
ZM 1:10 000,34-22-21 
ca. 1700 m NO von der Kirche 
W388- Sl04, W397- S93, W384- S93 
171-174 m 
Den friiheren Funden aus der FundsUitte reihten sich weitere 4 Stiick gespaltener Industrie zu, die von 
O. Gregor im J. 2001 gefunden wurden. 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1208/0 I. 
J. ŠKOJEC (2000). 

"Nivky u starého rybníka" 
ZM 1:10000,34-22-21 
ca. 1400 m NOO von der Kirche 
W356- Sl02, W370- Sl02, W365- S78, W352- S82 
170m 

Funde: Wtihrend einer Terrainbegehung fand O. Gregor im J. 2001 Fragmente ri:imerzeitlicher Keramik (Abb. 
18:2-6), einen Wetzstein, 3 Stiick gespaltener Industrie (Abb. 18:7) und ein Spinnwirtel aus einer Graphittons
cherbe (Abb. 18:8). 

Nachw.: Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1210/01. 
Lit.: J. ŠKOJEC (2000). 
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Abb. 2. Dolní Bojanovice (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundsttitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundsttitte, leerer 
Kreis- neu festgestellte Fundsttitte). 
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4. Kataster von Dubňany (Bez. Hodonín) 

1. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Ko01·d.: 
H/jhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

9. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

10. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

13. Flur: 
Karte: 

"Pod Náklem" 
ZM 1:10 000,34-22-17 
ca. 1150 m SO von der Kirche 
W418- S326, W429- S324, W421- S311, W411- S315 
211-214 m 
Trn J. 2001 fand M. Chl udil bei der Terrainbegehung cin BruchstUck eines Graphittonspinnwirtels (Abb. 
19:2) und cin Fragment eines Lignitarmrings (Abb. 19:1 ). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
J. ŠKOJEC (1998). 

"Močidla" 

ZM 1:10 000, 34-22-17 
ca. 750 m SW von der Kirche 
W282- S320, W304- S309, W300- S300, W277- S308 
194-197 m 
Im Herbst 1999 fand M. Chludil auf dem Feld von Herrn Křížek cin Steinwerkzeug (Abb. 19:3) und 
Fragmente atypischer Keramik. Aus cinem anderen Feld "Za Zelničkami" stammt cin Fund der gcspalte
ncn Steinindustrie (Abb. 19:4). lm J. 2001 fand M. Chludil im Raum des Damms zwischcn den beiden 
Teichen in der Flur "Močidla" cin Keramikspinnwirtel (Abb. 19:5) und ca. 50 m vom Tcich einen 
bearbeiteten Stein (Abb. 19:6). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubiíany). 
J. ŠKOJEC (1998). 

"Hrboví" 
ZM 1:10 000, 34-22-17 
ca. 1700 m SOO von der Kirche 
W470- S319, W481- S314, W481- S303, W470- S308 
221-223 m 
Aus wiederholten Terrainbegehungen von Herrn Chludil unweit von "Rumzovský járek" stammen cin 
kleineres Steinbeil (Abb. 19:8) und 2 Stiiek gespaltener Industrie (Abb. 19:7, 9) und Bmehstiicke von 
jungburgwallzcitlicher Keramik (Abb. 19: 10-14). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
J. ŠKOJEC ( 1998). 

"Nivky" 
ZM I: 10 000, 34-22-12 
ca. 3800 m NNW von der Kirche 
W160- S347, W201- S356, W202- S342, W165- S330 
178-181 m 
Bei wiederholten Terrainbegehungen auf der Anhiihe auf dem linken Ufer der Kyjovka barg M. Chludil in 
den J. 2001-2003 vier Steinbeile (Abb. 19: 15-18), ll Stiick Spaltindustrie (Abb. 19: 19-22) cinschlicBlich 
ciner Pfeilspitze (Abb. 19:23), einen Bronzcring (Abb. 20: I), cin kleines bronzenes Tiillenpfeil (Abb. 
20:2), cin Fragment keramischen Spinnwirtels (Abb. 19:24) und Bruchstiicke latenezcitlicher und nUhcr 
unbestimmter urzeitlicher Keramik (Abb. 20:3-5). GroJ3crc Stiicke latenczeitlicher Keramik stammen aus 
drei gestOrten Objekten, die im Gchinde deutlich sichtbar waren. 
Privatsammlung M. Chludil (Dubi'íany). 

"Černé pole" 
ZM 1:10 000, 34-22-12 
ca. 3200 m NW von der Kirche 
W53- S204, W61- S200, W53S- J185, W58- S169, W44- S166, W45- S188 
173-174 m 
lm Oktober 2001 fanden wir mit M. Chl udil in der Lage W56- S 188 bei einer Terrainbcgchung Keramik
fragmente aus der romischcn Kaiserzeit und cin Keramikspinnwirtel (Abb. 20:6). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
J. ŠKOJEC 1998. 

"Jarohněvický rybník" 
ZM 1:10 000,34-22-12 
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Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

14. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

20. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

24. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

29. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

30. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

ca. 3050 m NW von der Kirche 
W24 - S 120, W35 - S 120, W39 - S98, W25 - S94 
173m 
Bei die Terrainbegehung, die durch die Mitarbeiter der archaologischen ArbeitsUitte in Mikulčice auf dem 
Ufer des ausgelassenen Jarohněvicer Teichs im J. 1997 durchgefi.ihrt wurde, erschien ein Fragment eines 
massiven Axtbeils (Abb. 20:9). Aus der im J. 2000 von O. Gregor durchgefi.ihrten Terrainbegehung stammen 
Fragmente bronze- und romerzeitlicher Keramik. 
Auch M. Chludil entdeckte im Verlauf des J. 2001 in diesem Raum eine groBere Menge von Keramik
fragmenten au s diesen Perioden, gemeinsmn mit einem Fragment eines Steinwerkzeugs (Abb. 20:7, 8, 10-
13; 21:1-16). 
lm Schlamm au s dem I 998 gereinigten Teich, der in den Garten von J. Němeček gebracht worden war, 
wurde ein Teil eines romerzeitlichen Keramikgefa.Bes gefunden (Abb. 24:24). 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1070/97, 1194/00; Privatsammlung M. Chludil 
(Dubňany) und J. Němeček (Dubňany). 
J. ŠKOJEC (1998). 

"Kosteliska" 
ZM 1:10 000, 34-22-12 
ca. 3150 m NW von der Kirche 
W70- S213, W83- S208, W73- Sl88, W61- S195 
173-175 m 
Auf der Anhohe ca. 250 m von dem linken Ufer der Kyjovka fand M. Chludil im J. 2001 ein Fragment 
eines schlanken Steinwerkzeugs mit Durchbohrung (Abb. 22: I) und einen Wetzstein groBerer AusmaBe. 
lm folgenden Jahr entdeckte er auf derselben Stelle ein weiteres geschliffenes Steinwerkzeug kleinerer 
AusmaBe (Abb. 22:2) und einen Spinnwirtel. 
Privatsammlung M. Chludil (Dubt'íany). 
J. ŠKOJEC (1998). 

"Louky na pískách" 
ZM 1:10 000,34-22-12 
ca. 3550 m NW von der Kirche 
W55- S250, W62- S256, W66- S251, W61- S245 
174m 
lm J. I 999 entdeckte M. Chl udil wahrend einer Terrainbegehung im Raum der untergegangenen Feste eine 
Eisenaxt (Abb. 22: 12) sowie Keramik- und Tierknochenfragmente hochmittelalterlichen Alters. 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
L. ROSÁK (1967, 54); L. ROSÁK- M. ZEMEK (1981,112); V. NEKUDA- J. UNGER (1981, 118); J. ŠKOJEC 
(1998). 

"Zadní louky" 
ZM 1:10 000,34-22-12 
ca. 3100 m NW von der Kirche 
W156- S274, W166- S268, W160- S260, W150- S268 
177m 
Aus einer maBigen Gelandewelle auf dem linken Ufer der Kyjovka erwarb M. Chludil bei einer Terrain
begehung im J. 1998 Fragmente mahrischer bemalter Keramik (Abb. 22:7-11 ). 
Privatsammlung M. Chludil. 
J. ŠKOJEC (1998). 

"Černý kopec" 
ZM 1:10 000, 34-22-12 
ca. 3200 m NW von der Kit·che 
W47-Sl85, W54-Sl84, W52-Sl67, W42-S170 
173m 
Im Herbst 1998 ftihrte M. Hložek auf der Fundstelle eine Terrainbegehung durch, wobei er 4 Fragmente 
von terra sigillata fand (Abb. 22:3-6). 
Privatsammlung M. Hložek. 

"Díly mezi cestami" 
ZM 1:10 000,34-22-17 
ca. 1000 m SSW von der Kirche 
W302 - S290, W31 O - S290, W311 - S282, W304 - S281 
196-198 m 



31. 

32. 

33. 
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Funde: Bei den 1998 durchgeftihrten Terrainbegehungen fand M. Chludil die Spitze eines Steinpfeils (Abb. 
22: 13) gemeinsam mit Fragmenten atypischer Keramik. 

Nachw.: Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Doubky" 
ZM 1: I O 000, 34-22-12 
1400 m W von der Kirche 
W183- S2 
206m 
Bei den 1998 durchgefUhrten Terrainbegehungen fand M. Chl udil die Spitze eines Steinpfeils (Abb. 24:1) 
gemeinsam mit Fragmenten atypischer, nUher undatierbarer Keramik. 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

"Hejdy" 
ZM 1:10 000,34-22-16 
ca. 3650 m SW von der Kirche 
W473- S243, W480- S242, W481 - S233 
172-173 m 
Aus wiederholten Bcgchungen von M. Chludil im Raum zwischen "Jarohněvická cesta" und "Rumzovský 
járek" stammen Fragmente mUhrischer bemalter Keramik (1998: Abb. 24:3-5,7, 13), die Spitze eines 
Steinpťeils (2002) (Abb. 24:2) und Funde aus der Jungburgwallzeit (2001-2002; Abb. 24:6, 8-12, 14). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

"Jarohněvický rybník" 
ZM 1:10 000, 34-22-12 
ca. 3050 m NWW von der Kirche 
W19- S59 
172m 
Aus Terrainbegehungen von M. Chludil aus dem Ende des J. 2002 auť dem Uťer des Jarohnčvický-Teiches 
stammen Fragmente urzcitlichcr Keramik (Abb. 24:17-23), cin aus dem Scherben vcrfertigter Spinnwirtel 
(22: 16) und cine kleinerc fl ach bearbeitete Scheibe, die au s cinem Bruchstiick Graphittonkeramik 
verfertigt worden war (Abb. 24: 15). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

34. Flur: "Najdemák" 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

35. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

36. Flur: 
Karle: 
Lage: 

ZM 1:10 000,34-22-12 
ca. 2150 m NW von der Kirche 
Wl70- S156 
176m 
Aus Terrainbegehungen von M. Chludil an der "Prašnická"-StraBe stammen Funde gespaltener Stein
industrie, kleine Steinfragmente, wohl aus cinem Miihlstcin, und Bruchstiicke groBmUhrischer Keramik. 
Laut rniindlicher Mitteilung von M. Chludil und Herm Ilčík gibt es in der Gemeindechronik cine 
Eintragung dariiber, daB in dieser Flur um 1900 und 1930 Baurestc, menschliche Knochen und Keramik 
ausgcgraben wurden. 
Privatsammlung M. Chludil (Dub1'1any). 

"Telecnice" 
ZM l:lO 000,34-22-17 
ca. 3000 m W von der Kirche 
W19- S375, W29- S375, W29- S368, Wl9- S368 
176-177 rn 
Bei einer 2001 durchgefiihrten Terrainbegehung ťand M. Chludil W der Ortwtistung Jarohnčvice ri:imer
zeitliche Keramikfragmente (Abb. 25:1-4). 
Privatsamrnlung M. Chludil (Dubňany). 

"Zárurnzí" 
ZM 1:10 000,34-22-17 
ca. 1400 m SW von der Kirchc 
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Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

W216- S291, W223- S292, W225- S285, W217- S285 
186m 
Auf der maBigen Anhiihe S des Schwimmbeckens fand M. Chludil bei der Terrainbegehung im September 
2000 7 Sti.ick gespaltener Steinindustrie (Abb. 25:6), einen kleinen Spinnwirtel (Abb. 25:5) und zwei 
atypische Fragmente urzeitlicher Keramik. 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

Nicht Iokalisierte Funde 

37. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

In den Sammlungen des MZM Brno sind unter Inventarnummern 75677- 75682, 75684- 75692 und 
75694- 75699 Fragmente hochmittelalterlicher Keramik deponiert, die auf dem Kataster der Gemeinde 
Dubňany entdeckt wurden (Abb. 22:14-21, 23: 1-20). Nahere FundumsUinde ťehlen. 
MLMBrno. 
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Abb. 3. Dubňany (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mít Bezeichnung der Fundstlitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundsttitte, lcerer 
Kreis- neu ťestgestellte Fundstatte). 
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S. Kataster von Hodonín (Bez. Hodonín) 

13. 

14. 

Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Perunské" 
ZM I: 10 000, 34-22-23 
ca. 3000 m NO von der Kirche 
W274- S100, W321- S85, W274- S34, W242- S59 
163-165 m 
Bei der Tcrrainbegehung im Areal des Milittirobjekts (W282- S85) fand O. Gregor im J. 1999 Fragment 
latene-, romer- und mittelburgwallzeitlicher Keramik (Abb. 25:7-12). 
Magazín des AI Brno (Aul3enstelle Mikulčice), Fundnr. 1123/99. 
J. ŠKOJEC (1997). 

"Perunské" 
ZM 1:10 000, 34-22-23 
ca. 2700 m SV von der Kirche 
W190- S 116, W203- Sl20, W209- Sl07, W200- S103 
172-173m 
Bei Temlinbegehungen von O. Gregor in den J. 1997 und 2001 wurden Keramikfragmente aus der Bronzezeit 
(Abb. 25:14-22), cin Steinbeil (Abb. 25:13), cin Bronzebuckel und cin Fragment gespaltener Steinindustrie 
gefunden. Keramikťragmente aus der Bronzezeit ťand M. Chludil ca. 80 m S von der bezeichneten Fhiche 
(W206- SlOl). 

Nachw.: Magazín des AI Brno (AuBcnstelle Mikulčice), Fundnr. 1053/97, 1206/01; Privatsammlung M. Chl udil 
(Dub!'íany). 

Lit.: J. ŠKOJEC (1997). 

17. F/ur: "Prostřední čtvrtě" 

Kartc: 
Lage: 
Koord.: 
Hohc: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

31. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

32. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

ZM I: 1 O 000, 34-22-23 
ca. 2550 m NO von der Kirche 
Wl41- S171, Wl62- S 179, WJ79- S134, W157- Sl26 
175-180 m 
Bei wiederholten Terrainbegehungen, die auf der Fundstelle O. Gregor in den J. 1997-2002 durchťtihrte, 
wurden neben romerzeitlichen Keramikťragmenten und einigen Fragmenten, die rahmenhaft in die Urzeit 
zu datieren sind (Abb. 26:10-14, 16-19, 22), auch drei Glasperlen (Abb. 26:8, 9), 3 Wetzsteine (Abb. 
25:25), 2 Fragmente terra sigillata (Abb. 25:23, 24), 2 Keramikspinnwirtel (Abb. 26:5-6), cin Steinaxt 
(Abb. 26: 1 ), ein bcarbeitetes Gratebruchsttick (Abb. 26:7), cine Bronzeschalc wahrscheinlich au s einer 
Waage (Abb. 26:2), cin bearbeitetes Keramiksttick (Abb. 26:3), cin Knochenkamm und Fragmente durch
lochter Bronzebleche gefunden. 
lm Herbst 2002 fand M. Chludil in dieser Flur einen Spinnwirtelteil (Abb. 26:4) und Fragmente romer
zeitlicher Keramik (Abb. 26: 15, 20-21 ). 
Magazín des AI Brno Au!knstelle Mikulčice, Fundnr. 1029-1046/97, 1055-1058/97, 1118/99, 1162/99, 
1167/99,1393/02. 
J. ŠKOJEC ( 1997). 

"Dílky" 
ZM I: 1 O 000, 34-22-23 
ca. 3450 m NO von der Kirche 
W272- Sl19, W280- Sl23, W285- Sll6, W277- Sll5 
168m 
Auf einer m~il3igen Anhohe, auf dem rechten Ufer der March fand O. Gregor bei einer Terrainbegehung 
bronzezeitliche Keramikfragmente (Urnenfclderkultur?) (Abb. 26:23-26). 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1080/98. 

Intravillan der Gemeinde 
ZM I: 1 O 000, 34-24-02 
ca. 200 m SO von der Kirche 
W484- S320 
164m 
In der fiir Hausfundamente abgeteuften Grube fand O. Gregor neben neuzeitlichen Keramikfragmenten 
auch Bruchstticke von Keramik, die rahmenhaťt wohl in dic Bronzezeit datierbar sind (Abb. 26:27, 28). 
Magazín des AI Brno (Aul3enstelle Mikulčice), Fundnr. 1059/97, 1077/98. 
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33. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

34. Flur: 
Karte: 
Laf{e: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

35. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Novodvorský rybník" 
ZM 1: 1 O 000, 34-22-21, 34-22-22 
ca. 4600 m NW von der Kirche 

JAROSLAV ŠKOJEC 

W485- S147, W503- S 155, W531 - S126, W562- S75, W551- S66, W525- S107, W497- Sll S 
164m 
Aus dem Boden des ausgelassenen Teiches erhob O. Gregor im J. 2002 ein Fragment eines bearbeiteten 
mas siven Geweihs (Abb. 27:1 ). 
Magazín des AI Brno (Auf3enstelle Mikulčice), Fundnr. 1391102. 

"Písečný" 

ZM l: 10 000, 34-22-22 
ca. 3850 m NW von der Kirche 
W74-S21, W79-Sl8, W74-S10, W68-S15 
163m 
lm J. 1997 ťand O. Gregor im Raum des ausgelassenen Teiches Nr. I cin Eisenpťeil (Abb. 26:29). im 
Raum des Teichs Nr. 2 cine romische('7) Mi.inze und im Raum des Teichs 4 cin Keramikťragment aus der 
Bronzezeit (Abb. 26:30) und 1 Sti.ick gespa1tener Steinindustrie. 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1047-1051/97. 

I!Rasák" 
ZM 1:10 000, 34-24-02 
ca. 1650 m SWW von der Kirche 
W291 - S291, W314- S296, W319- S284, W297 - S275 
162-167 m 
Bei wiederholten Terrainbegehungcn auf der ausgepragten Anhohe auf dem rechten Marchufer stelltcn O. Gregor 
und Mitarbeitcr der arch~iologischcn ArbeitssUitte in Mikulčice cine jungburgwallzeitliche Besiedlung ťest 
(Abb. 27:2-17). 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1191/01, 1269102, 1270/02, 1271/02. 



Archaologische Fundstlitten und Funde im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice VIII 

..... ' ·--..-.,\ 
( . .Jj 

I ..... 
) 

\ 
i 

·-·-·-!" 
-···- . .: 

···. ·, 

·-·T. ·-·-·-... ~·;'-~ 
\./ :" 

·-...... • 
·-•• 1 

· ... ___ ) 

·-.. 

· .. ..r··-. __ ··-.. ~-······· '·; ______ _ 

o 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ \c\ 
··,, '\ 

3km 

A 
·--·.\ 

;·!> 
.",..··"" 

299 

Abb. 4. Hodonín (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der FundsUitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummem in der Liste; schwarzer Kreis- bereits bekannte Fundsttitte. Jeerer 
Kreis- neu festgestellte Fundstlitte). 
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6. Kataster von Josefov (Bez. Hodonín) 

7. 

17. 

18. 

19. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

F/ur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Pod Roztrhanskem" 
ZM 1:10000,34-24-01 
ca. 600 m N von der Kirche 
W63- S279, W72- S299, W85- S292, W74- S271 
176-182m 
Aus den in J. 2000-2002 durchgefi.ihrten Terrainbegehungen von O. Gregor auf der miiBigen Anhohe auf 
dem linken Ufer der Prušánka stammen Keramikfragmente vorwiegend aus der Latene- und romischen 
Kaiserzeit, weiter einige wenige Bruchsti.icke slawischer und niiher unbestimmter urzeitlichcr Keramik 
(Abb. 27-35; 28:1-4). Gemeinsam damit wurden auch zwei Fragmente latenezeitlicher Glasarmringe (Abb. 
27:19, 20), eine romische Bronzefibel (Abb. 27:18), 4 Sti.ick terra sigillata, cin Wetzstein, 4 Sti.ick 
gespaltener Steinindustrie und ein kleiner Tonspinnwirtel gefunden (Abb. 27:21). 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1174, 1185, 1186, 1192, 1202/00, 1207, 1224, 
1225/01, 1261, 1272, 1392/02. 
J. ŠKOJEC (2000). 

"Nivky u sv. Anny" 
ZM 1:10 000,34-24-01 
ca. 350 m SW von der Kirche 
W45- S215, W49- S211, W47- S209, W43- S212 
178-179 m 
Die rahmenhaft in die Bronzezeit datierbaren Keramikfragmente fanden wir mit J. Janál im Miirz 2002 
wiihrend ciner Terrainbegehung auf dem rechten Ufer der Prušánka. 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1264/02. 

"Pod Roztrhanskem" 
ZM 1: 10 000, 34-24-01 
ca. 1100 m N von der Kirche 
W91- S326, W96- S334, WI07- S328, WI02- S322 
178-182 m 
lm Miirz 2002 fi.ihrte ich mit J. Janál cine Terrainbegehung auf der miiBigen Anhohe auf dem linken Ufer 
der Prušánka, wobei Fragmente latenezeitlicher Keramik gefunden wurden (Abb. 28:7-9). 
Magazin desAI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1262/02. 

"Pod Roztrhanskem" 
ZM 1:10 000, 34-24-01 
ca. 1500 m NNO von der Kirche 
Wll7- S363, W121- S367, W130- S361, Wl28- S357 
172-174 m 
Bei der Terrainbegehung auf dem linken Ufer der Prušánka oberhalb des Zusammenflusses mit einem 
linkseitigen namenlosen ZufluB fandcn wir mit J. Janál im Mlirz 2002 atypische Keramikfragmente. Aus 
derselben Fundstelle stammt auch cin bearbeitetes Keramikfragment, dus von O. Gregor im September 
2000 gefunden wurde (Abb. 28:5). 

Nachw.: Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1187/00, 1265/02. 
Lit.: 

20. Flur: "Pod Roztrhanskem" 
ZM 1: 1 O 000, 34-24-01 Karte: 

Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

ca. 1550 m NNO von der Kirche 
W111- S376, Wll3- S373, Wl09- S365, W105- S368 
178-180 m 

Funde: Wlihrend einer Terrainbegehung auf dem Hang oberhalb des Zusammenflusses von Prušánka mit einem 
linkseitigen namenlosen ZutluB wurden im J. 2002 Keramikťragmente gefunden, die wohl in die Bronze
zeit datierbar sind. 

Nachw.: Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1266/02. 
Lit.: 
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o 2km 

Abb. 5. Josefov (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstlitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummem in der Liste; schwarzer Kreis- bereits bekannte Fundsttitte, leerer 
Kreis - ne u festgestellte Fund~ttitte ). 
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7. Kataster von Lužice (Bez. Hodonín) 

5. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

38. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hiihe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Intravillan der Gemeindc 
ZM I: I O 000, 34-24-02 
ca. I 000 m SSW von der Kirchc 
W6- Sl28 
182m 
Beim Abteuťen des Kanalisationsanschlusses zwischen der Post und dem Familienhaus von Herrn Straka 
wurde ein Doppelhenkclgehif3 entdeckt, das mit Kleinfragmenten gebrannter Knochen gefi.illt war. Der 
Fund des Brandgrabs wird der Urnenfelderkultur zugeschrieben (Abb. 28:6). 
Magazín des AI Brno (Aul3enstelle Mikulčice), Fundnr. 1171/99. 
J. ŠKOJEC (1997, 2001). 

"Kratiny za drahou" 
ZM I: I O 000, 34-24-02 
ca. 900 m S von der Kirchc 
W40- Sl34 
170m 
Bcim Umbau der Kanalisation entlang der Eisenbahn Hodonín-Břeclav wurde eine kleinere braune lehm
sandige Objektverfi.illung gestbrt, woraus nur cin klcines Tierknochenfragment und ein Keramikbruch
sti.ick herausgehoben werden konntc, das wohl in die Bronzezeit datierbar i st. 
Magazín des AI Brno (AuBenstclle Mikulčice), Fundnr. 1176/00. 
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Abb. 6. Lužice (Bez. Hodonín). Katastralgcbict der Gemeinde rnit Bezeichnung der Fundstlitten und der Funde (Nummerierung 
cntspricht den Ordnungsnumrncrn in der Liste: schwarzcr Kreis - bercits bckannte FundstUtte, leerer Kreis - neu 
festgestellte Fundstatte). 
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8. Kataster von Mikulčice (Bez. Hodonín) 

18. Flur: "Podbřežníky" 

Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

ZM I: 10 000, 34-24-06 
ca. 800 m SW von der Kirche 
W322- S323, W325- S325, W338- S313, W335- S310 
168-174 m 

Funde: Bereits im J. 1967 fand hier S. Rutar ein gedrechselter Knochengegenstand (Abb. 32:5). Im MLM Brno 
werden aus dieser Fundstelle Fragmente slawischer Keramik autbewahrt; ihre naheren Fundumstande sind 
jedoch nicht angefUhrt (Abb. 32: 1-4). 
Bei gelegentlichen Terrainbegehungen von M. Chludil (1998), S. Rutar (1999) und O. Gregor (2001) wurden 
auf der Fundstelle Keramikfragmente verschiedener Kulturen (Abb. 28: 10-19) und 5 Stlick gespaltener 
Steinindustrie zusammengebracht. Die Lesefunde von M. Chludil stammen aus unmittelbarer Nahe der 
Fundstelle, aus dem Garten hinter dem Haus von Herrn Redek (W332- S318). 

Nachw.: Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Inv.Nr. 594-653/67, Fundnr. 1079/98, 1126/99, 1132/99, 
1200/01 und MLM Brno. 

Lit.: J. ŠKOJEC (1997). 

28. Flur: Intravillan der Gemeinde (Hausnr. 166) 
ZM 1:10 000.34-24-01 Karte: 

Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

ca. 420 m NO von der Kirche 
W427- S13 
164m 

Funde: Im J. 2001 verlieh L. Rilková der archaologischen Arbeitsstatte in Mikulčice ein mittelburgwallzeitliches 
KeramikgefáB, das Ende der 90er Jahre wahrend des Aufbaus des Familienhauses des Ehepaars Rilka in 
Těšice entdeckt worden war. Es stammt hi:ichstwahrscheinlich aus einem gesttirten Grab (Abb. 32:7). 
Nahere Fundumsttinde sind nicht bekannt. 

Nachw.: Privatsammlung L. Rilková, Mikulčice. 
Lit.: 

29. Flur: Intravillan der Gemeinde (Hausnr. 559) 
ZM 1:10 000, 34-24-01 Karte: 

Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

30. F/ur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

31. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

ca. 540 m NO von der Kirche 
W431- S25 
168m 
Laut mlindlicher Mitteilung von C. Konečná wurde in den 60er Jahren wtihrend des Autbaus ihres Fami
lienhauses ein Korp~rgrab gesti:irt. An dem Skelett lag ein Eisenschwert, das anschlieBend vernichtet wurde. 
Weitere Fundumsttinde sind nicht bekannt. Das vorausgesetzte Grab lag ca. 120m NNO von dem mittelburg
wallzeitlichen Grab auf der Fundstelle Nr. 1, das ebenfalls bei dem Aufbau des Familienhauses entdeckt 
wurde. 

Intravillan der Gemeinde (Hausnr. 567) 
ZM 1:10 000,34-24-01 
ca. 560 m NO von der Kirche 
W429- S31 
172m 
Laut mlindlicher Mitteilung von J. Nováková aus Mikulčice kamen wahrend des Autbaus des Familien
hauses des Ehepaars Greé in Těšice menschliche Knochen aus zerstreuten Grabern vor. 

Intravillan der Gemeinde (Hausnr. 666, 667) 
ZM 1:10 000, 34-24-06 
ca. 150m SO von der Kirche 
W400- S355, W403- S354, W402- S352, W399- S353 
160m 
Im J. 1991 fand J. Willmann und R. Sýkora beim Abteufen der Fundamente der Familienhauser Nr. 666 
und 667 ein Keramikspinnwirtel (Abb. 31:1) und eine gri:iBere Menge Keramikfragmente aus dem 12.-14. 
Jh. (Abb. 29:1-35, 30:1-39, 31 :2-22). Weitere Scherben wurden auf anliegenden Grundstlicken gesammelt. 
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Nachw.: 
Lit.: 

32. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

33. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

34. Flur: 
Karle: 
Lagc: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

35. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3ó. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 

JAROSLAV ŠKOJEC 

Laut mtindlicher Mitteilung von R. Sýkora kamen Keramik- und Knochenfragmente auch beim Abteufen 
der Fundamente der Nachbarhliuser vor. 
Magazín des AI Brno (Au!3enstelle Mikulčice), Fundnr. 1115/98, Privatsammlung J. Willmann. Mikulčice. 

Intravillan der Gemeinde (atletické hřiště- Athletikplatz) 
ZM 1:10 000,34-24-01 
ca. 670 m NNO von der Kirche 
W423- S47 
178m 
Trn Herbst 1999 fand 1. Sti.ihr beim Sandgraben auf der Stelle des ehemaligen Fi:irderturms des Mahrischen 
Erdi:ilwerks ein burgwallzeitliches Gefa!3 (Abb. 32:6), das wahrschcinlich aus dem bertihmtcn slawischcn 
Grliberťcld "V břízkúch" stammte. Nlihere Fundumstandc sind nicht bckannt. 
Privatsammlung J. Sti:ihr, Mikulčice, Fundnr. 1395/03. 
J. ŠKOJEC ( 1997). 

"Padělky" 

ZM 1: I O 000, 34-24-0 I 
ca. I O I O m NWW von der Kirche 
W293 - S6, W299 - S4, W295 - SO, W290- S3 
194m 
Laut mtindlicher Mitteilung von J. Novákovú aus Mikulčice kamen 1944 in der Flur Padělky beim 
Weinberganlcgen Mammutknochen vor, die anschlie!3end dem Wiener Museum tiberrcicht wurden. Ein 
weiterer Fund crťolgtc in den 70cr Jahren bei der Erweiterung des Wcinbcrgs. Es wurde ein "verzierter" 
Kugelknopf gefunden, der A. Blablovú, derzeit Angestellten des Arch:.iologischen Instituts, tiberreicht wurde. 
Privatsammlung A. Blablová. 

"Padělky" 

ZM I: I O 000, 34-24-06 
ca. 870 m SW von der Kirche 
W3!5- S336 
180m 
Bci der in Mai 1999 durchgcťtihrten Terrainbegehungen ťand ich auť der maf3igen Anhi:ihe am SW-Rand 
der Gemeinde Fragmente nahcr undatierter urzeitlichcr Keramik, die wahrscheinlich aus cinem ausgeackertcn 
Objekt stammt (Abb. 31 :23-27). 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1142/99. 

"Panské" 
ZM 1: I O 000, 34-24-06 
ca. 900 m SW von der Kirche 
W317- S331, W3!0- S323 
180m 
In den J. 1999 und 2000 wurde an dem SW-Rand des Intravillans von Mikulčice ein ťrtihrnittelalterliches 
Graberťeld erťorscht, das bei dem Umbau der Eisenbahnstrecke Břeclav-Hodonín entdeckt worden war. Im 
ersten Grabungsjahr wurden 41 Ktirpergrtiber ťreigelegt, die 0-W bis SO-NW orientiert waren. In der 
folgenden Grabungssaison wurden weitere 87 Grtiber untersucht. Die minimale Breite der Nekropole 
betrug 21 O m und die Gesamtzahl der crforschten GrUber zeugt von cinem ursprtinglich ausgedehnten 
Graberfeld. Im SW-Teil des verťolgten Abschnitts konzentrierten sich jungburgwallzeitliche Grtiber, die 
durch Funde ungarischer Denare und S-fbrmiger Schliifenringe kleiner Ausmal.le in die l. Hlilťte des 
ll. Jh. datiert wurden. Weiter nach NO setzten nur tiltere Graber fort, die in das 9., eventuell I O. Jh. datiert 
sind. Das mittelburgwallzeitliche Graberfeld gehi:irte hi:ichstwahrscheinlich zur Siedlung, die in der Flur 
"Podbřežníky" SO der Nekropolc belegt ist (vgl. J. ŠKOJEC 1997, 373, Nr. 18). 
Auf der Flache des Grliberfelds wurden ebenťalls 12 eingetiefte Objekte ťestgestellt. Drei davon konnten 
anhand der Keramikfragmente rahmenhaft in die Bronzezeit datiert werden, in den restlichcn Objekten 
wurden nur naher unbcstimmbare urzeitliche Keramikťragmentc gcfunden. 
Magazín des AI Brno (AuBcnstelle Mikulčice), Fundnr. M l/99- 207/99, M 1/00-441100. 
L. POLÁČEK- 1. ŠKOJEC- O. MAREK-- R. SKOPAL (2000, 2001). 

"Panské" 
ZM 1:10.000, 34-24-06 
ca. 1000 m SW von der Kirche 
W302- S332, W309- S333, W311 - S326, W305 - S320, W300- S322 
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Hohe: 180-184 m 
Funde: Bei der im Marz 2002 mit J. Janál durchgefůhrten Terrainbegehungen fand ich auf der maBigen Anhohe am 

SW-Rand des Intravillans Keramikťragmente, die rahmenhaft in die Bronzezeit datierbar sind (Abb. 32: 10-14). 
Nachw.: Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1263/02. 
Lit.: 

37. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hóhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Podbřežníky" 

ZM 1:10 000,34-24-06 
ca. 900 m SW von der Kirche 
W318-S317, W331-S307 
168-174 m 
Ca. 100 m SW der Fundstelle Nr. 9, auf der gezogenen Anhohe hinter dem Haus von P. Šagát fand 
O. Gregor Fragmente mittelburgwallzcitlicher Keramik (Abb. 32:8-9). 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1260/02. 

Nicht lokalisierte Funde 

38. Funde: Die Grundschule in Mikulčice hat in ihren Sammlungen 5 slawische GefaBe. Vier davon sind schon von 
J. Škojec publiziert, das ťlinťte wird hier angeťlihrt (Abb. 31:28). Es handelt sich wahrscheinlich um Get1i/3e 
aus dem Katastralgebiet von Mikulčice oder Těšice, nlihere Fundumstande sind jedoch nicht bekannt. 

Nachw.: Grundschule Mikulčice. 
Lit.: J. ŠKOJEC (1997, 375, č. 27, Abb. 21) . 
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Abb. 7. Mikulčice (Bez. Hodonín). Katastralgcbiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstlitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte FundsUittc, leerer 
Kreis - ne u festgestellte Fundstatte ). 
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9. Kataster von Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav) 

8. Flur: 
Karte: 
L.age: 
Koord.: 
Hohe: 

"Padělky od vody" 
ZM 1:10 000, 34-24-06 
ca. 2100 m NO von der Kirche 
W31 O- S309, W318 - S303, W308 - S286, W299- S292 
168-172 m 

Funde: SW der Gemeinde, in der Nahe der Kreuzung der Eisenbahn Břeclav-Přerov und der LandstraBe Moravská 
Nová Ves - Mikulčice wurden auf dem sandigen Rand der Talaue, der steil in ostlicher Richtung in das 
Ůberschwemmungsgebiet der Kyjovka und der March sinkt, im J. 1959 Objekte lokalisiert, auf deren 
Oberflii.che Fragmente latěnezeitlicher (6 Stiick) und slawischer (2 Sttick) Keramik gefunden wurden. Nach
trii.glich i st es gelungen die Deponierung der Funde festzustellen (Abb. 34: 1-6). 

Nachw.: MLM Brno, Inv.Nr. 59411-1159 bis 594/1-8/59. 
Lit.: J. ŠKOJEC (1997). 

22. Flur: "Padělky od vody" 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

23. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

24. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

25. Flur: 
Karte: 
L.age: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

ZM 1: 1 O 000, 34-24-06 
ca. 1900 m NO von der Kirche 
W298 - S250, W305 - S248, W305 - S241, W296 - S241 
160-164 m 
Im J. 2001 ftihrte O. Gregor wiederholte Terrainbegehungen auf dem mii.Bigen, zum SO orientierten Hang 
oberhalb des namenlosen linkseitigen Zuflusses der Kyjovka durch.· Dabei fand er eine groBere Menge 
Keramikfragmente verschiedener Kulturen (Glockenbecherkultur, Kultur mit mii.hrischer bemalter Keramik, 
Latěne- und romische Kultur, Hochmittelalter; Abb. 33:5-19). Neben Scherben entdeckte er auch ein Bruch
sttick eines steinernen Axtbeils (Abb. 33:3), eine Steinaxt (Abb. 33:2), einen Bronzeanhii.nger (Abb. 33: 1), 
ein Spinnwirtel (Abb. 33:4) und 9 Sttick gespaltener Steinindustrie. 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1195, 1198/01, 1267/02. 

"Padělky od vody" 
ZM 1:10 000, 34-24-06 
ca. 1300 m O von der Kirche 
W240- S160, W250- S186, W282- S184, W281- S164 
160-168 m 
Bei den 2002 durchgeftihrten Begehungen barg M. Chludil auf der ausgeprii.gten Terrasse auf dem rechten 
Ufer der Kyjovka ein Steinbeil (Abb. 33:21), ein Fragment des Axthammers (Abb. 33:20), einen bearbeiteten 
Stein (Abb. 33:27), Fragmente urzeitlicher (Abb. 33:25, 26, 28) und romerzeitlicher Keramik und drei 
Spinnwirtel (Abb. 33:22-24). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

"Padělky od vody" 
ZM 1:10 000,34-24-06 
ca. 1700 m W von der Kirche 
W288- S187, W296- S184, W295- S178, W286- S173 
158m 
Bei den Terrainbegehungen auf dem rechten Ufer des namenlosen Zuflusses der Kyjovka im J. 2002 fand 
M. Chludil groBere Menge gespaltener Steinindustrie (Abb. 34:7-21), bronze-, romer- und mittelburgwall
zeitlicher Keramikťragmente. 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

"Padělky od vody" 
ZM 1:10 000, 34-24-06 
ca. 1300 m von der Kirche 
W250- Sl86, W282- S184, W281- S164, W240- Sl60 
160-168 m 
ln derselben Zeit wie oben angeftihrte Funde entdeckte M. Chludil auf der ausgepragten Anhohe auf dem 
rechten Ufer der Kyjovka ein Fragment eines aus latěnezeitlichem Graphittonscherben verfertigten 
Spinnwirtels (Abb. 34:22), ein Bruchsttick eines weiteren Keramikspinnwirtels (Abb. 34:23), Fragmente 
romischer Keramik sowie nii.her undatierte Fragmente urzeitlicher Keramik (Abb. 34:24-36). 

Nachw.: Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
Lit.: 
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Abb. 8. Moravská Nová Ves (Bez. Břeclav). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der FundsHitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstatte, leerer 
Kreis- neu festgestellte Fundstatte). 
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10. Kataster von Moravský Písek (Bez. Hodonín) 

17. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

18. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

19. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Baráky" 
ZM 1:10 000,35-11-06 
ca. 100 m N vom Friedhof 
WS - S378, W7- S375 
176 rn 
Beim Urnbau der Kanalisation wurden irn Friihling 2000 Belege neuzeitlicher Bestattung entdeckt. Die 
Datierung der freigelegten Gruber ist wegen der Abwesenheit von Grabbeigaben problernatisch. Laut 
P. Šútora kann es sich um einen neuzeitlichen Friedhof handeln, lihnlich wie irn Fall des neu festgestellten 
Bestattungsplatzes in Veselí nad Moravou, der in das 17. Jh. datiert wird. 
Magazín des Masaryk-Mus. Hodonín. 
P. ŠúTORA (2001a). 

lntravillan der Gerneinde 
ZM 1:10 000,35-11-06 
ca. 60 rn N vorn Friedhof 
W10-S371 
176 rn 
Beirn Urnbau der Kanalisation wurde die Verfiillung einer Vorratsgrube entdeckt. Anhand der gefundenen 
Kerarnikfragrnente kann das Objekt in die Stufe HC der Horákov-Kultur c,latiert werden. 
Magazín des Masaryk-Mus. Hodonín. 
P. ŠúTORA (2001a). 

"Nedakoničky" 

ZM 1:10 000,35-11-01 
ca. 500 rn N vom Friedhof 
W10- S35 
178 rn 
Beirn Urnbau der Kanalisation wurde ein Objekt gestOrt, woraus nur eine Kerarniktasse aus der Spatbronzezeit 
geborgen werden konnte (Wende der Stu fen HB l/HB2). 
Magazín des Masaryk-Mus. Hodonín. 
P. ŠúTORA (2001a). 

Abb. 9. Moravský Písek (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde rnit Bezeichnung der Fundstlitten und der Funde 
(Nurnmerierung entspricht den Ordnungsnumrnern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstlitte, leerer 
Kreis - ne u festgestellte Fundstlitte ). 
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ll. Kataster von Mutěnice (Bez. Hodonín) 

38. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

39. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

40. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

41. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Intravillan der Gemeinde (Hausnr. 565) 
ZM 1:10 000, 34-22-16 
ca. 960 m NNW von der Kirche 
W174-S209 
190m 
lm J. 1999 stOrte der Graben flir die Kanalisation vor dem Haus Nr. 565 ein Kéirpergrab, das in Richtung 
NW-SO orientiert war. An dem Skelett wurden keine Grabbeigaben entdeckt, die eine nahere Datierung 
erméiglichten. Im Aushub wurden mancherorts auch menschliche Knochen in Sekundarlage entdeckt, die 
wahrscheinlich aus weiteren zerstreuten Grabern stammten. 

Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 58/00). 

"Kuničky" 

ZM 1:10 000,34-22-16 
550 m S von der Kirche 
W207 - S63, W224 -S66, W225 - S63, W207 - S60 
221m 
Beim Aufbau der Gasleitung wurde im J. 2002 S der Gemeinde eine bronzezeitliche Siedlung festgestellt. 
Die meisten der ťreigelegten Objekte Nr. 15-32 stellen Gruben mit den sich regelmaBig erweiternden 
Wanden und tlachem Boden dar. Neben zahlreichen Keramikťragmenten wurden auBer anderem auch 
vollstandige kleinere sowie groBere GefaBe (Abb. 35:2-5), bearbeitete Knochen, eine Bronzespirale, ein 
Perlmutternanhlinger (Abb. 35: 1), ein Tongewicht (Abb. 35:6), ein steinerner Kornreibstein entdeckt. 
Magazin des Al Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1308-1346/02. 

"Odměry nad panskou loukou" 
ZM 1:10 000, 34-21-20 
ca. 2950 m NWW von der Kirche 
W420- S214 
194m 
Auť der rechten Seite der StraBe Mutěnice-Čejkovice stéirte im J. 2002 der Aushub túr die Gasleitung ein 
Objekt mit Tierknochen und Keramikťragmenten aus der Bronzezeit. 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1347/02. 

"Odměry nad panskou loukou" 
ZM 1:10 000,34-21-20 
ca. 3600 m SWW von der Kirche 
W326- S301, W382- S250 
190-200 m 
Der Graben fiir die Gasleitung legte im J. 2002 im Raum zwischen dem Mutěnicer Bach und ó'~m 
namenlosen ZufluB von Nový potok Objekte mehrerer Kulturen frei (Obj.Nr. 34-45). Es handelt sich um 
Gruben aus der Bronzezeit (Obj.Nr. 42, 44), eine latenezeitliche Hiitte (Obj.Nr. 38), zwei latenezeitliche 
Gruben (Obj.Nr. 35-36), zwei jungburgwallzeitliche Gruben (Obj.Nr. 34, 37). Restliche Gruben (Obj.Nr. 
39-41, 43, 45) konnten nicht datiert werden. 

Nachw.: Magazin des Al Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1348-1356/02. 
Lit.: 

42. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Padělky" 

ZM 1: 10 000, 34-22-16 
ca. 1600 m NO von der Kirche 
W325- S228, W340- S227, W340- S207, W323- S209 
180-190 m 
In den J. 1998 und 1999 fand O. Gregor bei Terrainbegehungen auf dem linken Ufer des Mutěnicer Baches 
O der Gemeinde nebcn einigen wcnigen atypischen Fragmenten urzeitlicher Keramik auch drei Steinwerk
zeuge (Abb. 36:1, 3-4), einen Knochenpfricm (Abb. 36:2), ein Fragment einer Bronzesichel (Abb. 36:6) 
und ll Stiick gespaltener Steinindustrie (Abb. 36:5). 
Magazin des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1122, 1144/99. 
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43. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nar:hw.: 
Lit.: 

44. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

45. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

46. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

47. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

48. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Přední díly za hospodou" 
ZM 1:10 000,34-22-16 
ca. 1950 m SO von der Kirche 

JAROSLAV ŠKOJEC 

W351 - S45, W354- S47, W362- S40, W360- S38 
180-182 m 
Beim Aufbau der Gasleitung auf der maBigen Anhi.ihe links der StraBe Hodonín-Mutěnice wurden zwei 
Grubenhauser (Obj.Nr. 13-14) aus der Alt- und wohl Mittelburgwallzeit, ahnlich wie eine seichte Grube 
mít kleinen mittelburgwallzeitlichen Keramikfragmenten (Obj. 12) cntdeckt. 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1303-1307/02. 

"Srálkovský rybník" 
ZM 1:10 000,34-22-16 
ca. 2100 m NO von der Kirche 
W389- S258, W394- S252, W390- S219, W385- S220 
171m 
Aus der Terrainbegehung von O. Gregor im J. 2000 auť dem Westufer des Srálkovský-Teichs stammt cin 
Fragment eines Steinwerkzeugs (Abb. 36:9), 8 Sttick gespaltener Steinindustrie, 3 Spinnwirtel (Abb. 
36: 1 0-12) und Fragmente ri.imischer, jungburgwallzeitlicher und niiher unbestimmbarer Keramik, die 
rahmenhaft in die Urzeit zu reihcn sind (Abb. 36:7, 8, 13-22). 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1190/00, 1193/01. 

"Šilhánek" 
ZM 1:10000,34-22-21 
ca. 2300 m SO von der Kirche 
W383- S346 
174m 
Bei der Terrainbegehung auf der Anhi.ihe auf dem rechten Ufer der Kyjovka fand M. Chl udil im Sommer 
1998 kleine Keramikfragmente wahrscheinlich der Glockenbecherkultur (Abb. 36:24-25) und eine Steinaxt 
(Abb. 36:23). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

"Šilhánek" 
ZM 1: 10 000, 34-22-21 
ca. 2250 SO von der Kirche 
W360- S333 
186m 
Aus der im Fri.ihling 2001 durchgefi.ihrten Tcrrainbegehung von M. Chludil auf der Anhohe auť dem 
rechten Ufer der Kyjovka stammt Eisenschlacke, Fragmente latenezcitlichcr Keramik (Abb. 36:27-29) und 
niiher undatierte urzeitliche Scherben. 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

"Šilhánek" 
ZM 1:10 000,34-22-16 
ca. 2100 m SO von der Kirche 
W391-S13 
174m 
Bei der Terrainbegehung auf dem rechten Ufer der Kyjovka fand M. Chludil im Mai 2001 eine Pfeilspitzc 
aus Fcuerstein (Abb. 36:26). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 

"Zbrod" 
ZM 1:10 000,34-22-16 
ca. 2200 m SOO von der Kirche 
W394- S56, W435- S51, W433- S22, W395- S36 
167-169 m 
lm Mai 1999 fi.ihrten Mitarbeiter der archaologischen ArbeitsUitte in Mikulčice die Rettungsgrabung von 
Siedlungsobjekten durch, die durch Terrainherrichtungen beim Anlegen des neuen Teichs Zbrod-III auf 
dem rechten Ufer der Kyjovka gestbrt worden waren. Insgesamt wurden auf dem Boden des heute schon 
angelassenen Teichs 7 Objekte entdeckt, wovon 4 teilweise erforscht werden konnten: Eine Vorratsgrube 
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mit Keramik des Prager Typs, ein ntiher unbestimmtes Objekt mit Burgwallkeramik, 1 Spinnwirtel, 1 Eisen
sttick, 1 Sttick gespaltener Industrie und Fragmente von wahrscheinlich mahrischer bemalter Keramik, cine 
réimerzeitliche Htitte und ein ntiher unbestimmtes latenezeitliches Objekt. 
Im Apríl 2000 wurde auf der Flache der ktinstlichen Insel inmitten des Teichs ein Korpergrab erforscht, 
dessen Skelett in gestreckter Lage auf dem Rticken, mit Armen entlang dem Kéirper ruhte und ungeflihr in 
Richtung W-0 orientiert war. Die Abwesenheit von Grabbeigaben erlaubt keine nahere Datierung des 
Grabs. 
Auf Hinweis von O. Gregor wurde im Marz 200 I cine weitere Notgrabung auf der Insel durchgeftihrt. 
Infolge der Erosi on wurde cin Siedlungsobjekt gestbrt, das anhand des geborgenen Materials in die Mittel
burgwallzeit datiert werden kann. 
Eine weitere Notgrabung erfolgte im Februar 2002, wo bei umfangreichen Terrainherrichtungen auť der 
ktinstlichen Insel das ursprtingliche Terrain bloBgelegt wurde, das unter einer machtigen Aufschtittungs
schicht erhalten geblieben war. Insgesamt wurden 4 Objekte crforscht: Eine latenczcitliche Htitte, cin 
regelmaBigcs rechteckiges mittelburgwallzeitlichcs Objekt, ein Pferdcgrab und cine kleincre kcsselartige 
Grube ohne nabere Datierung (Abb. 36:30-39, 37:1-26, 38:1-31, 39: 1). 
Bei wiederholten Terrainbegchungen fand O. Gregor auf dem Teichboden im Verlauf der J. 1998-2000 
zahlreiche Fragmente mahrischer bemalter, Glockenbcchcr-, latenezeitlicher, romischer und mittelalter
licher Keramik. 

Nachw.: Magazín des AI Brno (AuBenstclle Mikulčice), Fundnr. I 083/98, 1130/99, 1134/99, 1136-1140/99, 
1183/00,1184/00,1189/00,1199/01,1201101,1205/01,1229-1257/02. 

Lit.: J. ŠKOJEC (1998), Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 683/99). 

o 2km EB 
Abb. I O. Mutěnice (Bez. Hodonín). Katastralgebict der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 

(Nummcrierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstattc, leerer 
Kreis- neu festgestcllte Fundstatte). 
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12. Kataster von Petrov (Bez. Hodonín) 

10. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Stařiny" 

ZM 1:10.000,34-22-24 
ca. 1350 m W von der Kirchc 
W449- S305 
171m 
Im J. 1999 flihrte O. Gregor cine Terrainbegehung auf der mliBigen Anhohe oberhalb des linken Ufers der 
Radějovka W der Gemeindc durch. Neben dem typischen Scherbenmaterial wurden auch kleinere 
Keramikfragmente woh1 aus der Jungburgwallzeit entdeckt. 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1166/99. 
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Abb. 11. Petrov (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeindc mit Bezeichnung der FundsUitten und der Funde 
(Nummcrierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstlitte, leerer 
Kreis- neu festgestellte Fundsuttte). 
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13. Kataster von Ratíškovice (Bez. Hodonín) 

22. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

23. Fiur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Díly za Náklem" 
ZM 1:10 000,34-22-13 
ca. 130 m von der Kirche 
W202- Sl 
208m 
Im August 2001 fand Herr Foltýn auf seinem geackerten Feld auf der Rechtseite der StraBe Dubťíany
Ratíškovice einen Spinnwirtel aus Graphitton, wahrscheinlich aus der Latenezeit (Abb. 39:2). 
Privatsammlung Herr Foltýn. 

"Díly za Náklem" 
ZM 1:10 000, 34-22-13 
ca. 200 m NW von der Kirche 
W!83- S20 
214m 
Bei der Terrainbegehung auf der Anhohe am NW-Rand der Gemeinde fand M. Chludil im Februar 2000 
eine Steinaxt (Abb. 39:5), 3 Fragmente gespaltener Steinindustrie, naher undatierbare Fragmente 
urzeitlicher Keramik und ein Spinnwirtelfragment (Abb. 39:3, 4). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
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Abb. 12. Ratíškovice (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste: schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstatte, leerer 
Kreis- neu festgestellte Fundstatte). 
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14. Kataster von Rohatec (Bez. Hodonín) 

3. 

ll. 

Flur: 
Karte: 
Laf?e: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

"Přívozské padělky" 

ZM 1:10 000, 34-22-23 
ca. 750 m SSO von der Kirche 
W380- S230, W394- S236, W410- S224, W398- S2ll 
170-173 m 
Bei der Terrainbegehung von M. Chludil wurde im J. 1998 auf dem rechten Marchufer ein Fragment eines 
Eisensporns (Abb. 39:6) und eine gri5Bere Menge Keramik mittel- und jungburgwallzeitlichen Alters 
entdeckt, sowie EinzelstUcke naher undatierbarer urzeitlicher Keramik (Abb. 39:7-22). 
Privatsammlung M. Chludil (Dubňany). 
J. ŠKOJEC (1998). 

"Zadní čtvrtě" 
ZM I: 10 000, 34-22-23 
ca. 1500 m NWW von der Kirche 
W212- S340, W224- S347, W229- S338, W217- S328 
191-196 m 
Bei TetTainbegehung von O. Gregor wurden in den J. 1999-2001 auf der Fundstelle neben einigen rahmen
haft in die Bronzezeit datierbaren Scherben (Abb. 39:24-27), einem Bronzebruchsttick (Abb. 39:23) und 4 
Sttick gespaltener Steinindustrie vorwiegend atypische Keramikfragmente gefunden, die keine nahere 
Datierung erlauben. 

Nachw.: Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1076/98, 1124/99, 1211101. 
Lit.: J. ŠKOJEC (1998). 

Nicht lokalisierte Funde: 

17. Funde: lm MLM Brno wird unter lnv.Nr. 154221 (Pa 11188) ein Keramikfragment (Abb. 40:3) wahrscheinlich 
aus der romischen Kaiserzeit aufbewahrt, das aus dem Kataster der Gemeinde Rohatec stammt. Nahere 
Fundumsttinde sind nicht bekannt. 

Nachw.: 
Lit.: 

18. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

19. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

MLMBrno. 

lm MLM Brno ist ohne Fundumstande unter Inv.Nr. Pa 281187 ein Steinbeil gelagert (Abb. 40:2), das auf 
dem Katastralgebiet von Rohatec gefunden wurde. 
MLMBrno. 

Bei den Feldarbeiten in der Flur Kučovánky im J. 2000 wurde von K. Goldšmíd cin massives Stein
werkzeug gefunden (Abb. 40: I). Die TeiTainbegehungen in der Fundumgebung haben keine Besiedlungs
spuren festgestellt. 
Privatsammlung K. Goldšmíd. 
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Abb. 13. Rohatec (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstlltten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummem in der Liste; schwarzer Kreis- bereits bekannte Fundstlitte, leerer 
Kreis- neu festgestellte Fundstatte). 
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15. Kataster von Strážnice (Bez. Hodonín) 

20. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Intravillan der Gemeinde 
ZM 1:10 000, 34-22-20 
ca. 50 m SO von dem Gemeindezentrum 
W362- S156 
174m 
Beim Aufbau der Stadtwasserleitung im J. 1964 wurde cin ins Liegende eingetieftes Objekt festgestellt 
(Nr. 29). Die braune erdige Objektverfi.illung beinhaltetc Ho1zkohle, einc Menge kleinerer Steine, ein 
Glimmerschieferbruchsti.ick, Knochen- und Keramikbruchsti.icke. Aufgrund der Keramikfunde JaBt sich 
das Objekt in die a1tburgwallzeitliche Periode, spUtestens am Anfang des 9. Jh. datieren. 
Liste der mittelalterlichen Objekte (13.-15. Jh.) aus der systematischen Beobachtungen im Stadtbercich 
wahrend der letzten 40 Jahren mit einer biindigen Charakteristik wurde durch J. Pajer veriiffentlicht (2002). 
Stadtmus. Strážnice. 
J. PAJER a kol. (2002). 
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Abb. 14. Strážnice (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemcinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstattc, leerer 
Kreis- neu festgestellte FundsUitte). 
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16. Kataster von Vacenovice (Bez. Hodonín) 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

"Rúdník" 
ZM 1:10 000,34-22-13 
ca. 2800 m SO von dem Gemeindezentrum 
W443- S22, W455- S28, W457- S20, W450- S4 
190-194 m 
Bei wiederholter Terrainbegehung fand M. Hložek im J. 1999 3 Fragmente von terra sigillata (Abb. 40:6, 
ll, 16). lm Februar 2002 gewann O. Gregor bei einer Terrainbegehung kleine Fragmente slawischer und 
romerzeitlicher Keramik, ein Wetzstein und 3 Fragmente von terra sigillata (Abb. 40:4, 7, 8, 13, 14, 18-
21). Weitere 5 Wetzsteine (Abb. 41:5,6, 11-13), 6 Spinnwirtel (Abb. 41:3,4, 7-10), eine Steinaxt (Abb. 
41:2), ein Fragment gespaltener Steinindustrie (Abb. 41:1) und Keramikfragmente aus der Bronze-, 
Romer- (einschlieBiich 4 Stiick von terra sigillata) und Mittelburgwallzeit (Abb. 40:5, 9, 10, 12, 15, 17) 
fand in diesem Raum M. Chl udil bei wiederholten Terrainbegehungen in den J. 1998-2002. 
Magazín des AI Brno (AuBenstelle Mikulčice), Fundnr. 1228. 1273/02; Privatsammlung M. Chludil 
(Dubňany). 

J. ŠKOJEC (1998). 
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Abb. 15. Vacenovice (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis- bereits bekannte Fundstatte, Ieerer 
Kreis- neu festgestellte Fundstatte). 
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17. Kataster von Vnorovy (Bez. Hodonín) 

5. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

o 

"Cihelna" 
ZM 1:10 000, 35-11-11 
ca. 200 m SW von der Kirche 
W85 - S80, W93 - S87, WlOO- S80, W94- S72 
180-188 m 
In den Sammlungen des Museums in Veselí nad Moravou betindet sich ein beschadigtes KeramikgefáB 
der Aunjetitzer Kultur (Abb. 41: 14), das in der dortigen Ziegelei im J. 1934 gefunden wurde. Von dem 
dortigen Lehrer Mastný erwarb das GefáBchen J. Kytlica, dessen Sammlung heute im Besitz des Museums 
i st. 
Mus. Veselí nad Moravou (Inv.Nr. A-145). 
J. ŠKOJEC (2000); Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 547/47). 
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Abb. 16. Vnorovy (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstatte, leerer 
Kreis - ne u testgestellte Fundstatte ). 
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18. Kataster von Vracov (Bez. Hodonín) 

23. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

24. Flur: 
Karle: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Planá" 
ZM 1:10 000,34-22-09 
ca. 1600 m SO von der Kirche 
W265- S188, W304- S166, W249- S159 
188m 
Bei geologischer Untersuchung fand P. Havlíček im J. 1999 einc gri:iBere Menge kleinerer atypischcr 
Keramikťragmente, die rahmcnhaft in die Bronzezeit zu reihen sind. 
Magazín des AI Brno (AuBcnstelle Mikulčice), Fundnr. 1170/99. 

"Stará ulice" 
ZM 1: 1 O 000, 34-22-09 
ca. 400 m SO von der Kirchc 
W154- S250, W173- S250 
194m 
lm Grabcn ťUr Kanalisation stellten Mitarbciter des Masaryk-Museums in Hodonín einc Schicht fest, dic 
durch humusreichcn Sand mit Holzstlicken und Keramikťragmenten aus dem 16. Jh. gebildct wird. 
Magazín des Masaryk-Mus. Hodonín. 
P. ŠúTORA (200lb). 
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Abb. 17. Vracov (Bez. Hodonín). Katastralgebiet der Gemcindc mit Bezeichnung der FundsUitten und der Funde 
(Nummerierung cntspricht den Ordnungsnummern in der Liste; schwarzer Kreis - bereits bekannte Fundstatte, Icerer 
Krcis- neu festgestellte Fundstatte). 
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Abb. 18. Čejkovice (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 16- "Hrbaté úlehle". Dolní Bojanovice (Bez. Hodonín). Funde aus 
der Lage 8- "Nivky u starého rybníka". 
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Abb. 19. Dubňany (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 1- "Pod Náklem", 2- "Močidla", 4- "Hrboví" und 9- "Nivky". 
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Abb. 20. Dubňany (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 9- "Nivky", 10- "Černé pole" und 13- "Jarohněvický rybník". 
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Abb. 21. Dubňany (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 13- "Jarohněvický rybník". 
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29- "Černý kopec" und 30- "Díly mezi cestami". Nicht lokalisierter Fund mit der Ordnungsnummer 37. 
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Abb. 23. Dubňany (Bez. Hodonín). Nicht lokalisierte Funde mit der Ordnungsnummer 37. 
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Abb. 25. Dubl'íany (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 35 - "Telecnice" und 36- "Zárumzí". Hodonín (Bez. Hodonín). 
Funde au s den Lagen 13, 14- "Perunské" und 17- "Prostřední čtvrtě". 
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Abb. 27. Hodonín (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagcn 33 - "Novodvorský rybník" und 35 - "Rasák". Josefov (Bez. 
Hodonín). Funde aus der Lage 7- "Pod Roztrhanskem". 
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Abb. 28. Josefov (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 7, 18, 19- "Pod Roztrhanskem". Lužice (Bez. Hodonín). Funde aus 
der Lage 5 - Intravillan der Gemeinde. Mikulčice (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 18 - "Podbřežníky". 
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Abb. 30. Mikulčice (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 31 - Intravillan der Gemeinde (Haus-Nr. 666, 667). 
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Abb. 31. Mikulčice (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 31 - Intravillan der Gemeinde (Haus-Nr. 666-667) und 34 -
"Padělky". Nicht lokalisierter Fund mit der Ordnungsnummer 38. 
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Abb. 38. Mutěnice (Bez. Hodonín). Funde aus der Lage 48- "Zbrod". 



Archaologischc Fundstattcn und Funde im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice VIII 341 

48 22 

I 

·~·~:J •• 3cm o 2cm 2 
~~~ 

3 

17 

20 

Abb. 39. Mutčnice (Bez. Hodonín). Funde aus der Lagc 48- "Zbrod". Ratíškovice (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 22 
und 23 - "Díly za Náklem". Rohatec (Bez. Hodonín). Funde aus den Lagen 38 - "Přívozské padělky" und ll -
"Zadní čtvrtě". 
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1. Einfiihrung 

Der erste Teil der archaologischen Topographie im Nordteil des Untermarchtals (Dolno
moravský úval) beschlieBt 15 Katastralgebiete ein. Die meisten davon - Huštěnovice, Jarošov, 
Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Kunovice, Mařatice, Míkovice, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, 
Polešovice, Topolná, Uherský Ostroh und V ésky - liegen im Bezirk Uherské Hradiště, nur Spytihněv 
gehOrt dem Bezirk Zlín an (Stand zum 31.12.2000). Aus dem ganzen verfolgten Gebiet des nordlichen 
Teils des Untermarchtals bleiben unbearbeitet nur die Kataster von Napajedla, Staré Město und 
Uherské Hradiště einschlieBlich Sady; mit Ausnahme des Katasters von Napajedla sind sie Gegen
stand selbsUindiger Beitrage im Rahmen dieses Bandes. Staré Město, Uherské Hradiště und Sady 
gehorten in der Mittelburgwallzeit zu einem einzigen umfangreichen Siedlungskomplex. Einen 
ausgepriigten Charakter besitzt auch der jlingere mittelalterliche Horizont der erwiihnten Fundstellen. 
Anders ist jedoch die Situation der heute selbstiindigen Stadtteile Jarošov, Mařatice und Vésky, die 
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mit Rticksicht auf die Besiedlungsstruktur und ihre bloB administrative Verbindung mit der Stadt 
Uherské Hradiště in diese Úbersicht einbezogen wurden. 

Das Interessengebiet gehOrt zum alten Siedlungsgebiet und an archaologische Funde ist er 
wirklich reich. Bereits im Jungpalaolithikum wurden die Kataster von Jarošov, Spytihněv und Ostrožská 
Nová Ves zum Aufenthaltsort der palaolithischen Jager, die geeignete Lagen unweit der Wegverbin
dung strategischer Bedeutung - des Flusses March - aufsuchten. 

Die March spielte eine bedeutende Rolle auch bei der neolithischen Besiedlung der Region. Es 
zeugen davon Funde der Kultur mit Linearbandkeramik, der Želiezover Gruppe oder der Kultur mit 
mahrischer bemalter Keramik. Sie stammen vor allem aus Spytihněv, Huštěnovice, Mařatice, Kunovice, 
Míkovice, Kostelany, Nedakonice und Ostrožská Nová Ves. Auf manchen diesen Fundstatten ist 
librigens auch die aneolithische Besiedlung belegt, die sowohl in das altere Qtingere Stufen der Kultur 
mit mahrischer bemalter Keramik, die Jordanów-Kultur- z.B. in Uherský Ostroh "Kvačice"), als auch 
in das mittlere, jlingere oder spate Aneolithikum (Kultur mit kannelierter Keramik, Jevišovicer 
Kultur, Glockenbecher- und Schnurkeramikkultur, z.B. in Kunovice- "Nová čtvrt" oder in "Abrahams 
Ziegelei") datiert wird. 

Die reiche Besiedlung des Gebietes kann ebenfalls in der Bronzezeit veďolgt werden, besonders 
in der Umenfelderzeit. Aus jener Periode sind Fundstellen in Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Kunovice, 
Míkovice, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Polešovice und Uherský Ostroh bekannt. Wenigere 
Fundstellen und Funde stammen aus der Hallstattzeit (Polešovice, Huštěnovice, Kněžpole, Kunovice) 
und der Latenezeit (Polešovice, Huštěnovice, Spytihněv), sowie aus der romischen Kaiserzeit 
(Kunovice, Mařatice, Kostelany, Nedakonice) oder aus der Volkerwanderungszeit (Kunovice). Das zu 
erforschende Gebiet bietet zuklinftig neue Erkenntnisse auch aus der Periode der frlihen slawischen 
Besiedlung, wie es schon einige Arbeiten von L. Galuška aus der Region von Uherský Ostroh und 
Ostrožská Nová Ves andeuten. 

Die Zahl der Siedlungen und Funde wuchs wieder in der Mittel- und Jungburgwallzeit an 
(Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Kunovice, Míkovice, Polešovice, Uherský Ostroh). 

Auf dem verfolgten Gebiet ragen jene polykulturelle Fundstatten heraus, die von der Urzeit bis 
zum Frtihmittelalter besiedelt waren (Ostrožská Nová Ves-"Pusté", Spytihněv-"Němeča", Polešovice
"Torštot" und "Nivy", Kunovice-"Abrahams Ziegelei" und "Hrabůvka"). Daneben gibst es Kataster 
mit unzahlreichen (Babice, Kněžpole, Míkovice, Vésky) oder ganz vereinzelten Funden (Topolná). 

Aus dem Gesichtspunkt der gegenwartigen Kenntnis der Besiedlungsstruktur und -entwicklung 
(mit der Ausnahme des Katasters von Staré Město) ist offensichtlich, daB der Schwerpunkt der 
urzeitlichen Besiedlung, mit dem Neolithikum beginnend und der Umenfelderzeit schlieBend- in dem 
Stidteil des verfolgten Gebiets lag. Es handelt sich um die Gegend zwischen Polešovice im Westen 
und Uherský Ostroh, bzw. Ostrožská Nová Ves im Slidosten. Diese Feststellung kann jedoch durch 
den heutigen Erkenntnisstand beeinfluBt sein, in welchem sich im gewissen MaBe die unterschied
liche Intensitat archaologischer Aktivitaten in einzelnen Teilen des Interessengebiets widerspiegelt. 
Obwohl die Autoren bemliht waren, eine moglichst genaue und komplette archaologische Úbersicht 
der gegebenen Region zu unterbreiten, wird die nachste Zukunft sicherlich zahlreiche Prazisierungen, 
Korrektionen und neue Feststellungen bringen. Es ist wahrscheinlich, daB dabei auch einige der unten 
angeflihrten, bisher naher nicht lokalisierten Fundstellen eine genauere Lokalisierung erfahren 
werden. 1 

Bei jeder Fundstatte sind folgende Angaben angeftihrt: 
Flur: Name der Flur oder des bebauten Teils der Gemende (Intravillan) 
Karte: Die Kartenart (ZM, d.h. Základní mapa 1:10 000 = Grundkarte im MaBstab 1:10 000) 

und die Nummer des Kartenblattes (z.B. 34-22-12) 
Lage: annahernde Lokalisierung (Entfernung in m von ausgepragten Orientierungspunkten, z.B. 

der Kirche) 

1 Die Autoren bedanken sich bei Herren PhDr. Robert Snášil, Csc. und PhDr. Luděk Galuška, Csc. fi.ir wertvolle Ratschliige 
und Konsultationen zur vorliegenden Arbeit. 



Koord.: 

Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
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Genaue Lage der Fundstatte (Koordinaten eines Punktes oder eines Polygons vom West
und Stidrand des Kartenblattes in mm) 
Hohe Uber dem Meeresspiegel in m (Hohesystem "Ostsee nach Ausgleich") 
Kurzbeschreibung der Befunde und Funde einschlieBiich der Datierung 
Institutionen, an denen die Funde aufbewahrt werden, einschlieBiich der Zugangs- oder 
Inventarnummer. Hierbei werden folgende Abktirzungen verwendet: 
MLM Brno: Mahrisches Landesmuseum Brno 
AI: Archaologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik 
Brno. 

Lit.: Literatur- publizierte Berichte, Studien oder Monographien. Quellen - alle Fundberichte. 
die unter dem entsprechenden Aktenzeichen im Archiv des Slovácké Mus. Uherské 
Hradiště aufbewahrt werden. 

Die Abbildungsbeilagen zu einzelnen Katastralgebieten mit illustrativer Auswahl der Funde 
sind am Ende des ganzen Beitrags geplatzt. Die Nummerierung der Funde auf den Abbildungen 
entspricht den Ordnungsnummern der Lokalitaten in der Liste. 
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Abb. l. Arbeitsgebiet des "Talauenprojektes" im nordlichen Teil des Untermarchtals mit Bezeichnung der in diesem Beitrag 
behandelten Katastem (Schragschraffur). Der Kataster von Napajedla bleibt unbearbeitet (ohne Schraffur). I -
Babice, 2- Huštěnovice, 3 -Jarošov, 4- Kněžpole, 5 - Kostelany n. Moravou, 6- Kunovice, 7 -Mařatice, 8 -
Míkovice, 9- Napajedla, 10- Nedakonice, ll -Ostrožská Nová Ves, 12- Polešovice, 13- Uherské Hradiště-Sady 
(Bestandteil von Uherské Hradiště), 14- Spytihněv, 15- Staré Město, 16- Topolná, 17- Uherské Hradiště, 18-
Uherský Ostroh, 19 - V ésky. 
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2. Kataster von Babice (Bez. Uherské Hradiště) 

I. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Záhumenice" und "Dlouhá" 
ZM 1:10 000,25-33-13 
ca. 150m NO von der SchuJe 
W!16- S329, W123- S323 
183m 
Ein durch Ackerarbeiten gestéirtes Lausitzer Brandgraberfeld, woher Keramikfunde, eine Perle, ein 
Mtihlstein und ein Bronzemesser stammen. 

am Zaun des Hauses Nr. 204 
ZM 1:10 000, 25-33-13 
350m O von der Brticke liber das Kudlovický-Bach, unweit der NW Ecke des rechteckigen Dorfplatzes 
um200 m 
Das 1938 zufallig entdeckte jungburgwallzeitliche Depot besteht aus drei silbernen Halsbandern, einer 
silbernen hohlen Statuette eines Lamms und drei Fingerringen (Abb. 17). Der Fundort wurde nachtrag
lich archaologisch untersucht. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv. Nr. A 234603- 234605. 
A. ZELNITJUS (1941, 76-77). 

Nicht lokalisierte Funde: 

3. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4. Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Aus der Flur "Dlouhá", die sich O von der SchuJe ausdehnt, stammten aus Terrainbegehungen von 
E. Lepka, Kustos vom Slovácké Museum, Keramikfunde, eine Tonperle und ein Reibstein der Lausitzer 
Kultur. Weder der genaue Fundort noch der heutige Aufbewahrungsort sind bekannt. Die Fundstelle ist 
dank dem im Museum aufbewahrten Fundbericht bekannt. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 486/97). 

Die Notgrabung anlaBlich des Abteufens der Bewasserungskanals "Les" in den 30er Jahren brachte 
Funde der Keramik der Glockenbecher-, Aunjetitzer (Abb. 18:4-5), Htigelgraber- (Abb. 18:6, 7, 10), 
Lausitzer (Abb. 18:8-9), Sch1esischer (Abb. 18: ll) und Platěnicer Kultur (Abb. 18: 12-13) sowie verzier
ter jungburgwallzeitlicher Scherben (Abb. 18: 14-16), geschliffener und gespaltenen Steinindustrie 
neolithischen (Abb. 18: 1-2) und aneolithischen Alters (Abb. 18:3). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 210- 236, SF 1018, SF 1020, SF 1021, SF 1054- 1056, 
SF 2123, SF 2699-2700, SF 2966, SF 7331 -7441, SF 14 451- 14453. 
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o 3km 

Abb. 2. Babice (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstiitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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3. Kataster von Huštěnovice (Bez. Uherské Hradiště) 

I. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

"Huštěnůvky", "Dvořiště", "Tegly", NW "Záhumenice" 
ZM 1:10 000,25-33-12,25-33-13 
ca. 100 m N von der Kirche, rechts sowie links von der StraBe nach Babice 
W470- S197, W477- S208, W570- S165, W538- S119 
um 189m 
Aus den Terrainbegehungen, die in der ersten Halfte dieses Jahrhunderts durchgefUhrt wurden, ist 
Keramik der Kultur mit Linearbandkeramik und mit mahrischer bemalter Keramik sowie der Jordanov-, 
Urnenfelder- (Abb. 19: 1), Hallstatt-, Latene- (Bronzearrnring und Keramik) (Abb. 19:2-3), romisch
provinzieller (19:4) und der slawischen Kultur bekannt (19:5-15). Eine nahere Lokalisierung einzelner 
Funde ist nicht moglich, denn das Eingangsbuch fUhrt bei den Funden in der Regel mehrere Fluren an. 
In der Flur "Huštěnůvky" gab es darUber hinaus auch die ursprlingliche slawische Besiedlung der Gemeinde 
Huštěnovice (Wesconewicz) aus der Zeitspanne 1220-1261 (oder 1320). Aus der urspriinglichen, mit 
Wasser und Moor geschiitzten Anhohe in der Flur "Huštěnůvky" wurde das Dorf spater in die heutige 
Lage iibertragen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv. Nr. SF 2408- 2420, SF 2659- 2661, SF 2710, SF 2726- 2729, 
SF 2730- 2733, SF 2751, SF 2753, SF 2754, SF 2967, SF 4308- 4311, SF 4312- 4322, SF 13853, 
SF 14454- 14467, SF 14838 - 14845, SF 18954- 19019, SF 21898- 21902. 
K. HANÁK (1935, 37-43); L. ROSÁK (1935, 362); J. HUDEČEK (1936, 7-11): M. ZEMEK (1992, 513-518). 

"Padělky" und "Nivky" 
ZM 1:10000,25-33-12 
ca. 300m NW von der Kreuzung der Eisenbahn und der StraBe Huštěnovice-Sušice 
W407- S238, W410- S242, W430- S228, W427- S224 
190-200 m 
Aus den Fluren "Padělky" und "Nivky" stammt ein kugeliges Tongewicht, gespaltene Steinindustrie 
neolithischen Alters (Abb. 20:1-4) und vor allem Linearbandkeramik sowie mtihrische bemalte Keramik 
(Abb. 20:5). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2408- 2420, SF 2721, SF 2660- 2661. 
J. HUDEČEK (1936, 7-11). 

sog. "jihozápadní Záhumenice" 
ZM 1 :10 000, 25-33-12, 25-33-13 
S und SW von der Kirche, vom W mit der StraBe Staré Město - Babice abgegrenzt 
W450- S149, W473- S165, W513- S125, W506- S102 
um 185m 
Aus den Grabungen in den 30er Jahren stammen Scherben der Linearbandkeramik (Abb. 20:6-9), der 
mtihrischen bemalten Keramik (Abb. 20:10-13), kannelierten Keramik (Abb. 20:15) und die ntiher 
unbestimmte hallstatt- und latenezeitliche Keramik (Abb. 20: 14). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 4291-4307. 
K. HANÁK (1935, 37-43); J. HUDEČEK (1936, 7-11). 

ohne Name 
ZM 1:10 000,25-33-13 
Feld zwischen "Výrovka" und dem Schiffahrtskanal, ca. 1 km SO von der Gemeindemitte. 
W96- S93, WIOO- S97 
180m 
Aus der Terrainbegehungen stammen vereinzelte Funde naher unbestimmter Keramik. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 360/95). 

Nicht lokalisierte Funde: 

5. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus dem Kataster von Huštěnovice stammen auch Scherben der Keramik der Glockenbecherkultur 
(Abb. 20:16, 17). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 20734 - 20736. 
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Abb. 3. Huštěnovice (Bez. Uh. Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Numrnerierung entspricht den Ordnungsnumrnern in der Liste). 
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4. Kataster von Jarošov (Bez. Uherské Hradiště) 

I. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit. 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

4. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

5. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Ziegelei" 
ZM 1:10 000, 25-33-18 
NW von dem FuB des Hiigels Černá hora, links von der StraBe Uherské Hradiště- Jarošov 
W175- S247, W171- S257, W204- S289, W214- S275 
180-220 m 
Auf der Stelle der heutigen Garten und Familienhauser wurden in der ersten Halfte dieses Jahrhunderts 
kleinere Depots von Tierknochen entdeckt, die sich zur palaolithischen Hohensiedlung Jarošov II beziehen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht iiberpriift). 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 387/95). 

"Černá hora" -Jarošov I 
ZM 1:10 000,25-33-18 
Ů von Kote 289, rund um die St. Rochus-Kapelle 
W205- Sl65, W205- S180, W222- S181, W222- Sl66 
um289 m 
In der von P. Škrdla als Jarošov I bezeichneten Flur fiihrte V. Hrubý in der ersten Halfte dieses Jahrhun
derts Terrainbegehungen. Aus der Fundstelle i st palaolithische Spaltindustrie bekannt, die jedoch bereits 
in den 80er Jahren als verschollen galt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht iiberpriift). 
V. HRUBÝ (1951, 65-101), R. PROCHÁZKA (1983b, 552-554). 

"Černá hora"- Jarošov II 
ZM I: 10 000, 25-33-18 
der NW Abhang des Hiige1s Černá hora, 100-300 m von der StraBe Uherské Hradiště- Jarošov entfernt 
W176- S225, W173- S236, W204- S248, W204- S231 
230-255 m 
Die durch Terrainherrichtungen und Ackerarbeiten gestOrte palaolithische Siedlung, aus welcher Funde von 
Tierknochen, Spaltindustrie, Holzkohle und wohl durch die menschliche Tatigkeit gekehlte Steinunter
lagen bekannt sind, besteht aus zwei Lagen, die siidlichere wovon bereits im Jahre 1981 durch 
R. Procházka untersucht wurde. Die Lage befindet sich unweit von dem gegenwartigen Grabungsort, wo 
seit mehreren Saisons Untersuchungen unter der Leitung von P. Škrdla aus dem AI Brno durchgeflihrt 
werden. Sie bewiesen das Gravettien-Alter des N-Teils der Fundstelle. Die Gleichzeitigkeit der beiden 
Lagen ist jedoch bisher nicht sicher. 
AI Brno, Inv.Nr. 1/96-202/96, 1197-367/97, 1198-590/98, 1/99-414/99, hier auch weitere, nicht 
inventarisierte Gegenstande. 
V. HRUBÝ (195"1, 65-101): M. OLivA (1998, 3-65): L. SEJTL- K. VALOCH (1998); R. SNÁŠIL (1978a, 
17); P. ŠKRDLA- R. MUSIL (1999, 47-62); K. VALOCH (1979, 22-34); Bericht im Archiv des Slovácké 
Mus. Uherské Hradiště (Nr. 388/95). 

Jarošov III 
ZM 1:10 000,25-33-18 
ca. 900 m NO von der Kirche, innerhalb der Gemeinde, unter dem Abhang mit Weinbergen 
W357- S322, W363 - S322 
218-230 m 
Anhand der Terrainbegehungen von P. Škrdla wurde eine weitere, bisher nicht naher spezifizierte 
palaolithische Fundstelle festgestellt. 

unter der Bierbrauerei, FluBbett der March 
ZM 1:10 000, 25-33-18 
im FluBbett der Morava, in seiner Biegung unter der Bierbrauerei 
W214- S318, W225- S339, W238- S337, W221- S308 

Der zufállige Fund eines jungburgwallzeitlichen GefáBes erfolgte beim Baggern im FluB im J. 1940 
(Abb. 21:1). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 1068. 
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6. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

7. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

DANA MENOUŠKOV Á -MIROSLAV VAŠKOVÝCH 

"Trávníky" 
ZM 1:10 000, 25-33-18 
lm Areal i:irtlicher SchuJe auf dem linken Marchufer 
W203- S300, W213- S306, W216- S304, W207- S295 
184m 
Beim Abteufen der Fundamente des Schulanbaus wurde ein groBmahrisches Ki:irpergrab gesti:irt, aus 
welchem sich ein menschliches Skelett, ein Eisenmesser und zwei Eisensporen erhielten. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 56-57175. 
R. SNÁŠIL (1978d, 71); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 361/95). 

"U hrádku, "Hrádek", "Na hrádku" 
ZM 1:10 000,25-33-18 
in Weinbergen NO der Gemeinde, ca. 120m S der StraBe nach Bílovice 
W360- S346, W366- S349, W374- S343, W346- S326 
195-225 m 
In der Flur "Hrádek" oder "Na hrádku" soli eine Festung gestanden sein; in schriftlichen Quellen wird 
sie jedoch nicht angefiihrt und sie wird nur in Vlastivěda moravská (Mahrische Heimatkunde) von 
M. Zemek erwahnt. 

M. ZEMEK (1992, 525-529); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 266/95). 

Nicht lokalisierte Funde: 

8. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus Feldern zwischen Jarošov und Kněžpole stammen von Terrainbegehungen 4 Artefakte der 
geschliffenen Steinindustrie der Kultur mit Linearbandkeramik (Abb. 21:2-3). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 204-207. 

o 3km 

Abb. 4. Jarošov (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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5. Kataster von Kněžpole (Bez. Uherské Hradiště) 

Nicht lokalisierte Funde: 

l. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

2 Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

In der Lehmgrube in der Flur "Na hrádku" wurde bereits 1889 cin mittelburgwallzeitliches Grab entdeckt, 
das neben dem Skelett auch cine Dornaxt, cin Messer, cine Lanze, einen Holzeimer und wellenlinien
verzierte Scherben bcinhaltete. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht Uberpriift). 
V. HRUBÝ (1941a, 55-64). 

Aus der Flur "Podzahradí", "Podmistřičí" stammt aus dem J. 1941 ein vcrcinzelter Fund des Bauch
scherbens aus cinem graphithaltigen Platěnicer GefliB. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 14010. 

Au s dem Ende des vorigen Jahrhunderts stammt ein vereinzelter Fund eines iineolithischen Axthammers, 
der am ehesten der Schnurkeramikkultur zugeschrieben werdcn kann und beim Baggern im FlUBchen 
Březnice ausgehoben wurde (Abb. 20: 18). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2537. 

o 

r. 
i I ·./ . 

~-./· 

3km 

Abb. 5. Kněžpole (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemcinde. 
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6. Kataster von Kostelany n. Moravou (Bez. Uherské Hradiště) 

L Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Za humnama" 
ZM 1:10 000,25-33-22 
ca. 150m SW vom Gemeindemitte, 100m N von Morava-FluB 
W49- S233, W52- S233 
177m 
lm J. 1979 wurde bei Erdarbeiten zutallig ein Kbrpergrab entdeckt, das in die Lausitzer Siedlungs
schicht eingelassen war. Das Mi.innerskelett war ohne Grabbeigaben, daher ist nicht klar, ob es desselben 
Alters i st wie die Knochen und Keramik aus dem Profil, die der Lausitzer Kultur angehbren. 
Slovácké Mus.Uherské Hradiště (nicht iiberpriift). 
R. SNÁŠIL - R. PROCHÁZKA (1981, 26); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
199/95). 

Nicht lokalisierte Funde: 

2. Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

3. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus der Flur "Raztoky" stammen aus den Terrainbegehungen von V. Hrubý in den 40er Jahren Funde 
der Spaltindustrie (Abb. 21:4-5) und der mi.ihrischen bemalten Keramik, der naher unbestimmten 
i.ineolithischen (kannelierten?) Keramik und wohl auch Keramik der Hiigelgraberkultur, daneben ein 
Fragment eines latěnezeitlichen blaugefarbten Glasarmrings (Abb. 21:6). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv.Nr. SF 2662, SF 3767- 3805, SF 7960- 7979, SF 12651, 
SF 13864- 13865. 

lm Jahre 1974 wurde im Raum von Kostelany-"Raztoky" ein GefáB ausgebaggert, das K. Hanák zur 
rbmisch-provinziellen Kultur reiht. 
Nicht iiberpriift. 
K. HANÁK (1948, 8-1 0). 

lm August 1942 wurde auf dem Feld an der Flur "Zadní kruhy" ein latěnezeitliches Regenbogen
schiisselchen gefunden. Der Fund i st nur aus der Literatur bekannt. 
Nicht iiberpriift. 
K. HANÁK (1946, 62). 

o 
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Abb. 6. Kostelany n. Moravou (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatte 
(Nummerierung entspricht der Ordnungsnummer in der Liste). 
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7. Kataster von Kunovice (Bez. Uherské Hradiště) 

l. 

2. 

3. 

4. 

F/ur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hi5he: 

"Abrhámova cihelna" 
ZM 1:10 000. 25-33-23 
ca. 1400 m S von der SchuJe in Kunovice, rechts von der StraBe Kunovice-Hluk 
W24- S57, W45- S32, W53- S3, W1- S12 
212-230 m 
Aus Amateurgrabungen in den 30er Jahren sind Funde der Schnurkeramik-, Aunjetitzer (Abb. 21 :8), 
Lausitzer(?) Urnenfelder- und Platěnicer Kultur (Abb. 21:7, 9) bekannt. Funde der Schnurkeramik
(Keramik, Hammeraxt) und Aunjetitzer Kultur (Keramik) stammen aus Korpergrabern. Weder ihre genaue 
Zahl noch der Charakter der Funde der Platěnicer Kultur sind jedoch bekannt. Entdeckt wurde ebenfalls 
ein MammutstoBzahn. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv. Nr. SF 3689 - 3691, SF 2693. SF 2711 - 2716, SF 2856, SF 6908 -
6935, SF 14011 - 14020, SF 14011- 14020. 
K. HANÁK (l939b, 3-9); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 575/95). 

"Hrabůvka" 

ZM 1:1 O 000, 25-33-23 
ca. 1500 m O von der SchuJe in Kunovice, SO vom Zusamment1uB der Olšava mit cinem namenlosen 
Bach 
Wl64- S186, W201- Sl81, W201- S165, W160- Sl68 
184-196 m 
Beim Bau der Kartoffeltrockenanlage wurden durch Erdarbeiten hallstattzeitliche Siedlungsobjekte und 
wohl auch Feuerstellen gestbrt. Bei weiteren Terrainherrichtungen wurden im J. 1966 auch junglatene
zeitliche Schtisseln und latenezeitliche Scherben (Abb. 21: 1 0-12) ausgebaggert. Terrainbegehungen 
lieferten auch Material der Linearbandkeramik- und der Lausitzer Kultur sowie der jtingeren Latenezeit 
und des Mittelalters. Es konnte jedoch auch ein Ofen aus der romischen Kaiserzeit (durch Funde in das 1.-
4. Jh. n.Chr. datiert) entdeckt werden, der teilweise in ein lilteres latenezeitliches Objekt eingetieft war, 
und cin Wohnobjekt der Kultur mit Linearbandkeramik. Die Fundstelle ist dank den Grabungen von R. 
Snášil und Terrainbegehungen von J. Štěrba bekannt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 14816- 14821. SF 14832- 14836, SF 39993- 39996, SF 
34640- 34737, A 234526- 234533. 
R. SNÁŠIL (1965a, 151); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 347/95, 348/95, 
419/96). 

"Fabrik Let" ("Nová čtvrt"') 
ZM 1:10 000,25-33-22 
W von der Eisenbahn, Areal der Fabrik Let 
W425-S169, W455-S173, W449-S105, W416-S101 
176-180 m 

Funde: Beim Aufbau der Fabrik Avia (heute Let) wurden bei Amateurgrabungen im J. 1936 Korpergraber der 
Glockenbecherkultur (Keramik - 38 GefáBc, Scherben, 1 Pfricm, menschliches Skelett, Fragment eines 
Wolfschlidels; Abb. 22: 1-2) und Siedlungsobjekte der Kultur mit mahrischer bemalter Keramik 
(geschliffene Steinindustrie- 5 Beile) entdeckt. Die Grabung wurde von V. Vítek und K. Hanák geleitet. 
Die Fundstclle liefertc auch die Platěnicer und mittelburgwallzeitliche Keramik (Abb. 22:3-6). 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2567- 2571, SF 2589- 2626, SF 2840- 2848, SF 13583 -
13588, SF 13683, SF 14478- 14481. 

Ut.: K. HANÁK (1937, 34-37). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Intravillan der Gemeinde 
ZM 1: I O 000, 25-33-22, 25-33-23 
vom N mit dem FluB Olšava, vom S mit der Eiscnbahn abgegrenzt 
W487- S235, W538- S238, W551- S182, W510- S145, W487- Sl 53, W469- S 186 
180-195 m 
R. Snášil und A. Horsák untersuchten im Zentralraum des heutigen Kunovice, ursprtinglich Orúň 
bezeichnet, Grubenhauser mít reichem Keramikmaterial. Festgestellt wurden ebenfalls Feuerstellen mit 
verbrannten Holzstucken. Bereits in den 30er Jahren untersuchte A. Horsák auch Úberreste eines Walls 
und dokumentiertc seinen OrundriB. Neben den frtih- und hochmittelalterlichen sowie neuzeitlichen 
Funden stammen von hier Einzelfunde der Keramik der Lausitzer Kultur. Die erste historische Erwahnung 
von Kunovice (Cunowitz) stammt aus dem J. 1196, wo dort die Urkunde des Olmtitzer Ftirsten Břetislav 
ftir das Kloster Hradisko bei Olmtitz datiert wurde. Schon damals stand dort cine landesherrliche Burg, die 
ein Zentrum der Region darstellte und gleichzeitig die Militarfunktion eines Stiitzpunkts gegen Ungarn 
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5. 

6. 

7. 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
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erfiillte, denn Kunovice war eine Art Ostbastei des FluBgebiets der Olšava. Wie z.B. M. Zemek anfiihrt, 
soli Kunovice kurzfristig auch der Sitz des Bistums gewesen sein, das spater nach Olmiitz iibertragen 
wurde. Auf der dortigen landesherrlichen Burg, die im NW-Teil der Stadt, in der Nahe der March lag, die 
sie zur Befestigung nutzte, saB eine standige Garnison und im Suburbium entstand bereits Anfang des 13. 
Jh. ein Marktplatz mit Wochenmarkten. Neben der landesherrlichen Festung - Burg soli dort auch eine 
Adelsfestung gestanden sein. Die okonomische Bedeutung von Kunovice stieg mit der Verlegung der 
Kreuzung von Handelswegen und der Zollstation aus Uherský Brod. Die Bedeutung von Kunovice sank 
nach der Griindung von Uherské Hradiště. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv.Nr. SF 39395- 39419, A 233667- 233711, A 234547, A 234548. 
A. HORSÁK (1940, 86-87); L. HOSÁK (1935, 412-413); V. NEKUDA - J. UNGER (1981, 168-169); 
A. VERBÍK (1981, 87-89); M. ZEMEK (1972, 64; 1992, 549-559); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. 
Uherské Hradiště (Nr. 12/95, 349/95, 364/95). 

"Pod kostelem" 
ZM 1:10 000, 25-33-22 
ca. 220 m W der Kirche, O der Eisenbahn 
W463- S190, W466- S190 
179m 
Im Feld steht eine Steinmauer unklaren Alters. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 346/95). 

"Rybník" 
ZM 1: 10 000, 25-33-22 
ca. 2,2 km SO der Kirche von Kunovice, in unmittelbarer Nahe der Flughafenflache 
W305- S33, W313- S31 
174m 

Funde: Die Fundstelle befindet sich an der Stelle eines mittelalterlichen Teichs. Von dort sind aus Terrain
begehungen Scherben der Linearbandkeramik und der jiingeren S tufe der Urnenfelderkultur bekannt. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 234538- 234544. 
Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr.419/96). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

"Rybníky" 
ZM 1: 10 000, 25-33-23 
ca. 850 m NO von der SchuJe in Kunovice und 300m N von der StraBe Kunovice-Míkovice 
W94- S220, W!04- S220, W104- S209, W94- S209 
181m 

Funde: Aus Terrainbegehungen von J. Štěrba sind Scherben der Linearbandkeramik und jene aus der Urnenfelder
zeit bekannt. Die eigene Flur "Rybník" liegt an der Stelle des mittelalterlichen Teiches, das im vorigen 
Jahrhundert ausgelassen wurde. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 234538- 234539, A 234540- 234544. 
Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 419/96). 

Nicht lokalisierte Funde: 

9. Funde: 
Lit.: 

8. Funde: 

Lit.: 

10. Funde: 

Lit.: 

Au s der sog. Nedbal-Ziegelei stammt eine groBere Menge Keramik der Aunjetitzer Kultur. 
A. HORSÁK (1940, 86-88). 

Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Mostnica" stammen Einzelfunde burgwallzeitlicher 
Keramik. Sie wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Okrůhlica" stammen Einzelfunde der burgwall
zeitlichen Keramik. Sie wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. 
datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 
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o 3km 
~----~------~------~ 

Abb. 7. Kunovice (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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8. Kataster von Mařatice (Bez. Uherské Hradiště) 

I. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

2. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

5. Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

6. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

"Horní konec" 
ZM 1:10000,25-33-18 
ca. 250 m N bis NW von der Kirche 
W122- S59, Wl19- S65, W124- S67, Wl26- S61 
212-216 m 
Aus der Rettungsgrabung von V. Hrubý aus dem J. 1943 stammt aus der Parzelle Nr. 792, dem Garten 
des Hauses Nr. 18, keramisches Material der Platěnicer Kultur (Abb. 22:7-13). Aus derselben Parzelle 
stammt auch ein steinerner, wohl neolithischer Reibstein. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2978, SF 8801- 8939, SF 14060- 14069. 

"Nadzahradí" 
ZM 1:10000,25-33-18 
ca. 500 m NW vom Friedhof, innerhalb der Gemeinde und ca. 450 m Sb von der StraBe Uherské 
Hradiště- Jarošov 
W109- S95, Wl24- S106, Wl30- S103, Wll3- S90 
190-210 m 
Aus Terrainbegehungen von V. Hrubý aus den 30-40er Jahren sind aus den Parzellen Nr. 859-888 Funde 
paliiolithischer Radiolaritklinge (Abb. 22: 14) und geschliftener Steinindustrie der Kultur mit Linear
bandkeramik bekannt. Archaologische Grabung wurde auť der Fundstelle bisher nicht vorgenommen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2375- 2377, SF 3808, SF 4024. 

"Na rybníku" 
ZM 1:10 000,25-33-18 
In der Ntihe des Winterstadions, ca. 650 m von der Kreuzung Uherské Hradiště- Jarošov, Richtung Osten 
W67- S109, W73- Sl15 
182m 
Durch den Graben flir Wohnbauten wurden spatmittelalterliche Korpergraber gestOrt, aus welchen 
Funde menschlicher Knochen und ein Eisenfeuerstahl bekannt sind. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
R. SNÁŠIL (1971d, 38); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 367/95). 

"Odertlaští" 
ZM 1:10 000,25-33-18 
ca. 400 m b vom Stadion, ca. 600 m NW vom Friedhof 
W88- S69, W94- S75, W97- S72, W92- S65 
211-216 m 
Aus den Terrainbegehungen auf der Parzelle Nr. 43111 sind dank V. Hrubý Funde romisch-provinzieller 
Keramik bekannt. Heute sind die Funde jedoch verschollen. 
Urspriinglicher Deponierungsort Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

"Pod šibenicú" 
ZM 1:10 000, 25-33-18 
ca. 450 m S von der Kaserne in Uherské Hradiště 
W85 - S83, W88 - S84 
190m 
Bei einer Rettungsgrabung wurden ein Ofen und ein Ossarium aus der Mitte des 16. Jh. freigelegt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 229163- 229204. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 203/95). 

"Praporce" 
ZM I: 10 000, 25-33-18 
rechts, an der Biegung der StraBe aus Mařatice nach Javorovec, ca. 900 m O vom Friedhof in Mařatice 
W259- S37, W26!- S52, W282- S52, W297- S58, W296- S37 
240-297 m 
Aus den Begehungen von K. Hanák auf den Parzellen Nr. 1043/1-1052 ist seit den 30-40er Jahren die 
geschliffene Steinindustrie bekannt, die wohl der Kultur mit Linearbandkeramik (Abb. 22: 15) angehort. 
Archaologische Untersuchung der Fundstelle wurde bisher nicht vorgenommen. 



Nachw.: 
Lit. 

7. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Huhe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 
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Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2370- 2374, SF 2378 - 2380, SF 2973. 

"Za Cikánovým" - "Kopce" 
ZM 1:10 000,25-33-18 
ca. 650 rn W vom Friedhof in Mařatice 
W67- S52, W83- S67, W93- S60, W74- S43 
210-218 m 
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Au s dem Zufallfund auf der Parzelle Nr. 410 aus dem 1. 1941 starnmen zwei GefUBe. In den Sammlun
gen des Slovácké Mus. wird cines davon, rnittelburgwallzeitlichcn Alters (Abb. 22: 16), aufbewahrt. Auť 
der Fundstelle wurde keine archaologische Grabung vorgenommen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv.Nr. SF 2770. 

Nicht lokalisierte Funde: 

8. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus dem Kataster von Mařatice (vor allem aus der Ziegelei, also aus dem Bereich rund um den heutigen 
Spielplatz, ca. 200-500 rn von der heutigen Kirche und aus weiteren nicht naher bestirnrnten Fundstellen) 
starnmen zahlreiche Funde diluvialer Fauna. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 15035, SF15 037, SF 15040- 15043. 

o 3km 

Abb. 8. Mařatice (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gerneinde rnit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nurnrnerierung entspricht den Ordnungsnurnrnern in der Liste). 
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9. Kataster von Míkovice (Bez. Uherské Hradiště) 

1. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

"Na drahách" 
ZM I: 10 000, 25-33-23 
ca. 200m W von der Kirche in Míkovice, beiderseits der StraBe Kunovice-Míkovice 
W222- S179, W243- S184, W272- S182, W264- S139, W224- S135 
184-210m 
Es handelt sich um eine polykulturelle Fundstelle. Aus den Grabungen von A. Horsák aus dem J. 1959 
sind die Siedlungsfunde der Kultur mit Linearbandkeramik (Abb. 22:17-18) und mit miihrischer 
bemalter Keramik (Abb. 22: 19-20) bekannt. Es gab dort auch cine Siedlung der Glockenbecher-, der 
Aunjetitzer (Abb. 23:2, 4) und der Lausitzer Kultur. Erhalten sind auch latenezeitliche und slawische 
Funde (Abb. 23:3) und ein vereinzelter Axthammer der Schnurkeramikkultur (Abb. 23: 1). Mittel
burgwallzeitliche Funde stammen aus dem Graberfeld des 9. Jh. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 5758-5813, SF 5815, SF 5816, SF 5817, SF 6834-6840, 
SF 8696- 8700, SF 9217- 9220, SF 9222, SF 9228- 9232, SF 9263- 9273. SF 13506- 13517, SF 
13945, SF 13946- 13947. SF 13602- 13615, SF 14079. SF 14487. SF 14801 - 14803, SF 14859-
14865, SF 15090. 
A. HORSÁK (1941 b, 90); M. v AŠKOVÝCH ( 1998, 14-15). 

o 3km 

Abb. 9. Míkovice (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatte (Nummerierung 
entspricht den Ornungsnummcrn in der Liste). 



Archaologische Fundstatten und Funde im nordlichen Teil des Untermarchtals I 363 

10. Kataster von Nedakonice (Bez. Uherské Hradiště) 

I. 

2. 

3. 

4. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Funde: 

"Díly od Polešovic" 
ZM I: 10 000, 25-33-21 
W der Eisenbahnstation Nedakonice 
W251- S67, W274- S124, W307- S116, W280- S67 
180-184 m 
In den 30-40er Jahren wurde hier ein Grtiberfeld der Schlesich-Platěnicer Stufe der Urnenfelderkultur 
gestOrt und anschlieBend erforscht. Insgesamt wurden 26 Graber mit reicher Keramikausstattung unter
sucht (Abb. 23:5-6). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 1074, SF 1077- 1078, SF 1080- 1089. 
V. HRUBÝ (1942, 88-115). 

"Horní padělky", "Dolní padělky" 
ZM 1:10 000,25-33-21 
im breiteren Raum der heutigen Eisenbahnstation 
W277- S62, W316- SI05, W328- S98, W289- S55 
Bei dem Aufbau des Bahnhofs wurden polykulturelle Siedlungsschichten mit Keramik und geschliffener 
Steinindustrie der Linearbandkeramikkultur und mit weiteren Funden der Kultur mit mahrischer bemalter 
Keramik (Abb. 23:7-8, 10) und kannelierter Keramik (Abb. 23:9, 11-12; 24:1) sowie mit Funden aus der 
Bronzezeit (Aunjetitzer Kultur; Abb. 24:2-4) gestOrt. Aus der Grabung von A. Horsák und V. Hrubý in 
den 40er Jahren ist eine betrachtliche Menge Lausitzer, Schlesischer und Platěnicer Keramik (Abb. 24:5) 
sowie einige Funde romisch-provinziellen Charakters (Bronzefibel) bekannt. 

Nachw.: Slovácké Mus.Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 3986-4005, SF 6956- 7138, SF 13723- SF 13727. 
Lit: 

Flur: 
Karre: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

"Přední Díly" 
ZM 1: 10 000, 25-33-21 
ca. 200m NO von der StraBenkreuzung Zlechov- St. Město im N-Teil der Gemeinde 
W366- S158, W373- S164, W374- S163, W368- Sl 57 
183m 

Funde: Eine polykulturelle Siedlung, wo gestOrte Objekte mit Keramik der Věteřov-Kultur und mittelburgwall
zeitliche Besiedlung festgestellt wurden. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 234475- 234525. 
Lit.: K. HANÁK (1933, 4-6); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 418/96). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Sádek" 
ZM 1:10 000,25-33-21 
ca. 150m NO von der SchuJe 
W407- S85, W416- S92 
177m 
Eine polykulturelle Siedlung auf einer maBigen Anhohe liber dem FluB. Die Fundstelle lieferte Funde der 
Jordanov-Kultur, der Lausitzer Stufe der Urnenfelderkultur (Bronzedolch) und des Mittelalters aus dem 
13.-16. Jh. (Kerarnikkachel, Fragment eines Eisenschwerts). Die sich auf Parzellen 258-260 ausdehnende 
Fundstelle ist jedoch nur au s a! teren Amateurgrabungen bekannt. 
MLM Brno (nicht liberprlift). 
V. FIALOVÁ (1952, 346-360); K. HANÁK (1932a, 7; 1932b, 4); Z. MĚŘÍNSKÝ (1980, 35-37); M. MIKULKA 
(1941, 118); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr.480/97). 

Nicht lokalisierte Funde: 

5. Funde: Aus der Flur "Chmelince" sind aus der Grabung von V. und J. Hrubý grobe Scherben der Lausitzer Kultur 
bekannt. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, SF 13809- 13836. 

6. Funde: Die Entstehung des Hussitenlagers "Nový Tábor" wird in das J. 1420 datiert, sein Untergang dann in das J. 
1421. Das durch Hauptleute Tomáš von Vizovice und Bedřich von Strážnice geleitete Lager ging mit dem 
Tode des ersteren unter. Von Tábor aus unternahmen Hussiten bewaffnete Ausfalle in die Umgebung, sie 
griffen z.B. die Stadt Kyjov oder das Kloster von Velehrad an. Der Lager befand sich nach V. Fialová 
zwischen dem ehemaligen FluBbett der March und dem Bach Dlouhá řeka, V. Hrubý dachte liber seine 
Lokalisierung in der Nahe der Lage "Sádek" nach. Neuere historische Untersuchungen und Absenz 
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Lit.: 
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entsprechender archaologischer Funde in den erwahnten Lagen flihren zur Vermutung, daB die Beschrei
bung des Chronisten Vavřinec von Březová aus dem J. 1421 bezieht sich eher auf eine Lage in der Nahe 
von Uherský Ostroh. 

7. Funde: In der Flur "Okraj" wurde durch die Terrainbegehungen Besiedlung der Kultur mit Linearbandkeramik 
und eine slawische Besiedlung (Abb. 24:6-8) belegt. 

8. 

9. 

10. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, SF 8425- 8432, SF 12654- 12655. 
Lit.: 

Funde: 

Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

Funde: 

Nachw.: 

In der Flur "Přídanky" erforschte V. Hrubý in den 30er Jahren ein Graberfeld mit Funden romisch
provinzieller Keramik. 

Aus der Flur "Salajka" stammt die naher undatierte geschliffene Industrie (Abb. 24:9) und Knochen
pfrieme sowie ein glasiertes keramisches Spinnwirtel (Abb. 24:1 0). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, SF 30811-30814. 

Aus dem Katastergebiet von Nedakonice stammt ein nicht lokalisierter Fund des Fragmentes eines 
jungburgwallzeitlichen Vorratsgefafks (Abb. 24: ll). 
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Abb. 10. Nedakonice (Bez. Uh. Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 



Archaologische Fundstatten und Funde im nordlichen Teil des Untermarchtals I 365 

ll. Kataster von Ostrožská Nová Ves (Bez. Uherské Hradiště) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

"Benady", "Smolénky", "Bemardyni" 
ZM 1:10 000,35-11-02 
ca. 350m NW von der StraBeni.iberfahrt der Eisenbahn Uh. Hradiště- Veselí 
W86- S77, W107- S95, W133- S67, W118- S49 
173m 
In diesen Fluren wird cine Ortswi.istung vorausgesetzt. Sie ist in der Chronik der Gemeinde Chylice belegt, 
die heute Bestandteil von Ostrožská Nová Ves i st. Die Ortswi.istung "Benady" oder "Smolénky"
"Bernadyně" ist auch in der Mundi.iberlieferung und durch Grabungen von R. Snášil belegt. Das Dorf 
wurde wohl vor dem J. 1320 verlassen. 

Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 273/95). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 

Koord: 
Hohe: 

"Dědina" 

ZM 1:10 000,35-11-02 
lm Gemeindezentrum, bei der HauptstraBe Kunovice - Uherský Ostroh 
W283- S197 
178-185 m 
Aus der Flur "Dědina" fiihrt L. Galuška ein Objekt der Kultur mit Linearbandkeramik an. 
MLM Brno (nicht i.iberpri.ift). 
L. GALUŠKA ( 1990b, 112). 

"Dědina" 

ZM 1: 10 000, 35-11-02 
im Gemeindezentrum, bei der HauptstraBe Kunovice - Uherský Ostroh 
W256-S161 
178-185m 
Aus der Flur "Dědina" fi.ihrt L. Galuška den Einzelfund einer Tasse von Věteřov-Kultur an. 
MLM Brno (nicht i.iberpri.ift). 
L. GALUŠKA (1990b, 113). 

"Obecnice" 
ZM 1:10 000,35-11-02 
ca. 500 m SO von der Eisenbahnstation in Ostrožská Nová Ves 
W310- S174, W303- S174 
180m 
Beim Bau eines Familienhauses wurde ein Korpergrab aus der Altburgwallzeit gestOrt. Ob es um einen 
Einzelfund geht, oder ob sich in dieser Flur ein Graberfeld befand, kann wegen der Bebauung nicht 
festgestellt werden. Neben stark gestorten menschlichen Ůberresten wurden auch 2 GefáBe gefunden 
(beide verziert, cine nachgedreht). 
MLM Brno (nicht i.iberpri.ift). 
L. GALUŠKA (1987, 42). 

"Oráčiny" 

ZM 1: 1 O 000, 35-11-02 
der S-Rand der Fundstelle liegt ca. 900 m NW von der Eisenbahnstation in Ostrožská Nová Ves, neben 
den Abbauseen. 
W229- S299, W217- S315, W233- S331, W243- S314 
174m 

Funde: Diese, durch F. Botek entdeckte Fundstiitte, wurde in die Literatur durch K. Marešová eingefiihrt. 
Wahrend der Grabung von L. Galuška in den 80er Jahren wurde hier die slawische Ansied1ung aus dem 6.-
13. Jh. freigelegt. Sie beinhaltete 3 eingetiefte Hi.itten, 2 Hauser mit oberirdischer Konstruktion, 
Abfallgruben, viel Keramik, ein Knochenkamm, ein Eisenmesser, einen Pfeil und Eimerbeschlag. Aus den 
Terrainbegehungen in der Umgebung ist auch urzeitliches Keramikmaterial bekannt, das am ehesten aus 
der Lausitzer S tufe der Umenfelderkultur stammt. 

Nachw.: MLM Brno, Zuwachsnr. Pa 95/86; Inv.Nr. 132989- 133080, 154344- 154389, 154392- 154397, 154399 
- 154401, 156614- 156634, 157576- 157586. 

Lit.: L. GALUŠKA (1989, 102-103; 1990b, 564-586); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-84); Bericht im Archiv des 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 238/95). 

Flur: "Padělky" 
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7. 

8. 

Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord: 
Hohe: 

DANA MENOUŠKOV Á- MIROSLAV VAŠKOVÝCH 

ZM 1:10 000, 35-11-02 
N von Gemeinde, 400-1100 m NO von Bahnhof 
N316- S238, N320- S269, N348- S309, N375- S246, N346- S226 
180-187 m 
Die polykulturelle Fundstelle befindet sich auf einer mliBigen Anhohe liber der Gemeinde. Aus den 
Terrainbegehungen, die dort in der ersten Jahrhunderthiilfte erfolgten, sind folgende Funde bekannt: 
Paltiolithische Spaltindustrie (Aurignacien, Gravettien Epigravettien), gespaltene und geschliffene Industrie 
und Scherben der Kultur mit Linearbandkeramik (25:2-5), mahrischer bemalter Keramik, Hammeriixte und 
eine SerpentinmeiBel der Jevišovicer Kultur, Spaltindustie und Keramik der Glockenbecherkultur, Funde 
der Aunjetitzer (Abb. 25:6) und Hiigelgriiberkultur (Abb. 25:7-8), Bronzenadel, Sichel, quer gerillter 
Armring und Scherben der Lausitzer, Schlesischer und Platěnicer Stufe der Urnenfelderkultur (Abb. 25:9-
11), latene- und romisch-provinzielle Keramik (Abb. 25:12-14) und Keramik des Prager Typs (Abb. 
25: 16-17), mittelburgwallzeitliche Keramik (Abb. 25:15, 18-20) und Bleikreuzchen aus dem Friihmittelalter. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2429 - 2468, SF 3694 - 3742, SF 4084- 4124, SF 6841 -
6862, SF 8077-8091, SF 9126-9137, SF 13137- 13141, SF 14160- 14176; MLM Brno, Zuwachsnr. Pa 
48-56/86, Pa 67-69/86, Inv.Nr. 154403, 156609- 156613, 156651- 156652, 156733- 156817. 
L. GALUŠKA (1990b, 110-118; 1990c, 99); A. HORSÁK (1940, 93-94; 1941a, 90); V. HRUBÝ (1940, 27); 
M. OLIVA (1998, 3-65); J. SKUTIL (1940, 61); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
238/95). 

"Pusté" ("Rybníky") 
ZM I: 10 000, 35-11-02 
W der StraBe Kunovice - Uherský Ostroh, im Raum zwischen der Efsenbahnstation und dem Badeort im 
Norden der Gemeinde 
W219-S255, W316-S336, W350-S320, W286-S238 
172-176 m 

Funde: Aus der ausgedehnten polykulturellen Fundstiitte, die die Flur "Pusté" ("Rybníky") und das Badeareal 
einnimmt, sind aus den tilteren Terrainbegehungen und Grabungen von F. Botek und V. Hrubý sowie aus 
den Grabungen von L. Galuška in den J. 1986-87 zahlreiche Befunde und Funde bekannt: Siedlung der 
Kultur mit Linearbandkeramik (Želiezovce-Stufe), Bruchstiicke von steinernen Hammeriixten der 
Schnurkeramikkultur, Funde der Velaticer Kultur, daneben auch die Funde des Lausitzer Kulturkomplexes 
(Schlesische Stufe der Urnenfelderkultur; Abb. 25:21) und Úberreste der MetallgieBertatigkeit. Belegt ist 
auch latenezeitliche (eine Hiitte und zahlreiche Keramikscherben der Stufe LTC) germanische Ansiedlung 
mit gelliufiger Nutz- sowie Importkeramik. Es fehlen nicht einmal Einzelfunde von Terra sigillata aus dem 
2. Jh. n.Chr. und eine romisch-kaiserzeitliche Knochennadel mit abgebrochenem Kopf. Aus der Lokalitat 
stammen noch archaisch wirkende Keramikscherben des Prager Typs und die mittelburgwallzeitliche 
Keramik. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 1-14/84 und Inv.Nr. SF 3693, SF 6863-6875, SF 14177-
14186: MLM Brno, Zuwachsnr. Pa 19/64, Pa 50/86, Pa 57/86, Pa 58-63/86, Pa 73/86. Inv. Nr. 165561 -
165562. 

Lit.: L. GALUŠKA ( 1989, 102-103; 1990b, 113-118; 1990c, 99); L. ŠEBELA - L. GALUŠKA ( 1993, 38); Bericht 
im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 238/95). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

"Záhony" 
ZM I: 10 000. 35-11-02 
ca. 500 m SW von der Station auf der Eisenbahn Kunovice- Veselí n. Moravou 
W213- Sl 52, W244- Sl83, W252- Sl80, W221- Sl49 
172-176 m 
Beim Bau der Eisenbahn am Ende des 19. Jh. wurde ein Lausitzer Grtiberfeld gestOrt. 
Vlastivědné Mus. Olomouc (nicht iiberpriift). 
L. GALUŠKA (2000, 32); F. MYKLÍK (1887, 81-86). 

Nicht lokalisierte Funde: 

9. Funde: Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Bobrovec" stammen Funde der burgwallzeitlichen 
Keramik. Die Fundsttitte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. 
datiert. 

Lit.: 

10. Funde: 

L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

In den 40er Jahren wurde in der Flur "Díly od dědiny" ("Písečník") ein altaunjetitzer Korpergraberfeld 
entdeckt, das mit einer 2-3 m dicken Schicht Flugsand iiberdeckt war. Davon stammen 12 vollstlindige 
GefaBe (Abb. 25: 1), eine gekantete Hammeraxt, eine Bernsteinperle, ein verzierter Bronzedolch, ein 



Nachw.: 
Lit.: 

ll. Funde: 

Lit.: 

12. Funde: 

Lit.: 

13. Funde: 

Lit.: 

14. Funde: 

Lit.: 

15. Funde: 
Lit.: 

16. Funde: 

Lit.: 

17. Funde: 

Lit.: 

18. Funde: 

Lit.: 

19. Funde: 
~ 

Lit.: 

20. Funde: 
Lit.: 

21. Funde: 

Lit.: 

22. Funde: 
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Bronzearmring, eine bronzene Haarverzierung. Die genaue Lage des Graberfeldes ist nicht bekannt; die 
Lokalisierung von V. Hrubý unterscheidet sich von deren von L. Galuška. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 15057, SF 15066- 15077, SF 15080- 15083. 
L. GALUŠKA (1990a, 564-586; 1990b, 1 13-118); V. HRUBÝ (1948, 27); K. TIHELKA (1953, 302). 

Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Drahy" stammen Funde der burgwallzeitlichen 
Keramik. Die Fundstatte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. 
datiert. 
L. GALUŠKA (l990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Aus den Begehungen von F. Botek in der Flur "Drážky" stammen Funde der burgwallzeitlichen Keramik. 
Die Fundstatte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Aus den Begehungen von F. Botek in der Flur "Horní" stammen Funde der burgwallzeitlichen Keramik. 
Die Fundstatte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Aus Fluren "Kře", "Kúty", "Kučovany", die im Raum des heutigen Abbausees auf der Schottersandterrasse 
der March Iiegen, stammen zahlreiche, heute jedoch naher nicht stratifizierbare Funde palaolithischer 
Fauna. 
R. SNÁŠIL (197lc, 77; 1973a, 95; 1978a, 17); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště 
(Nr.45/95, 374/95). 

Aus der Flur "Na dolinách" stammen Einzelfunde der Keramik von Platěnicer Kultur. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118). 

Aus der Flur "Nová" im Raum des heutigen Abbausees auf der Schottersandterrasse der March, stammt 
aus der Tiefe von ca. 5 m eine Flasche des bohmischen Typs. Sie wurde in Sekundarlage entdeckt, wohin 
sie aus der Kulturschicht der Siedlung gerutscht war. Sie ist doppelkonisch mit maBig nach innen 
geneigtem, abgerundet beendetem hoherem Rand, Der Boden tragt den sog. Topferzeichen in Form eines 
exzentrisch angebrachten Vierecks mit Diagonalen. Die Flasche kann in die 2. Halfte des 12. Jh. datiert 
werden und es scheint, daB ihre Entdeckung die Existenz einer weiteren, laut R. Snášil schon elften 
jungburgwallzeitlichen Siedlung im Abbauraum der Schottersande signalisiert. Hinsichtlich der Tatsache, 
daB der Abbauraum seit der Entdeckungszeit betrachtlich erweitert wurde und die ursprlinglichen Fund
orte heute schon unter Wasser stehen, ist der Fundort kaum ntiher lokalisierbar. 
R. SNÁŠIL (1978b, 77). 

Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Okrůhlica" stammen Funde burgwallzeitlicher 
Keramik. Die Fundstatte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. 
datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Panské" stammen Funde burgwallzeitlicher Keramik. 
Die Fundstiitte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Petříkovec" stammen Funde burgwallzeitlicher 
Keramik. Die Fundstiitte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. 
datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Aus der Flur "Pod újezdem" stammen Einzelfunde von Keramik der Platěnicer Kultur. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118). 

Aus den Terrainbegehungen von F. Botek in der Flur "Sedlisko" stammen Funde burgwallzeitlicher 
Keramik. Die Fundstiitte wurde von K. Marešová publiziert und von L. Galuška rahmenhaft ins 6.-12. Jh. 
datiert. 
L. GALUŠKA (1990b, 113-118); K. MAREŠOVÁ (1967, 75-76). 

Ůstlich der Gemeinde, auf der Grenze mit dem Katastergebiet von Hluk fůhren die Ortsblirger Ůberreste 
einer Ortswlistung oder Feste "Těšov" an, nach der beim Ackern vereinzelte Spuren zum Vorschein 
kommen. Die Fundstiitte wurde nicht archiiologisch untersucht. 
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23. Funde: 
Lit.: 

24. Funde: 
Lit.: 

25. Funde: 
Nachw.: 

o 

DANA MENOUŠKOY Á- MJR OSLA V V AŠKOYÝCH 

Aus der Flur "Záhony" stammen Einzelfunde der latenezeitlichen Keramik. 
L. GALUŠKA ( 1990b, 113-118). 

Aus der Flur "Záhumení" stammt der Hortfund von 18 romischen Bronzemiinzen aus dem 1.-4. Jh. n.Chr. 
L. GALUŠKA ( 1990b, 113-118). 

Aus der Flur "Zápotočí" kommen hallstatt- und 1atenezeitliche Funde. 
MLM Brno, Inv. Nr. 132984- 132988, 154422- 154443. 
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Abb. ll. Ostrožská Nová Ves (Bez. Uh. Hradiště). Katastra1gcbict der Gcmeinde mit Bezcichnung der Fundsttitten und der 
Funde (Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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12. Kataster von Polešovice (Bez. Uherské Hradiště) 

l. 

2. 

3. 

4. 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Flur: 
K arte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Kirche des HI. Petr und Paul 
ZM 1:10 000,25-33-21 
ca. 750 m NW von der Kirche 
W43- S120 
233-235 m 
Anhand der bauhistorischen Erforschung der St. Peter-und-Paul-Kirche in Polešovice wurde festgestellt, 
daB dort bereits eine romanische Kirche gestanden war, aus welcher ein in Sekundiirlage gefundenes Sttick 
Fenstergewolbe stammt. Spater wurde die Kirche im gotischen sowie im Barockstil umgebaut. 

UNGER J. (1997, 229); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 415/95). 

"Městečko" 

ZM 1:10 000,25-33-21 
ca. 450 m NW von der Kirche 
W59- S120, W71- S118, W71- S103, W58- S105 
220-230 m 
Bei der Prospektion der unbebauten Flachen wurde Úberrest eines Kuppelofens gefunden, der nicht 
untersucht wurde. Daher kann nicht festgestellt werden, ob es sich um einen Brot- oder Topferofen 
handelt. Zwischen zerstOrten Kuppelwiinden, die nun die Verftillung des Unterteils des Ofens bildeten, 
wurden mehrere mitte1alterliche Scherben und ein vollstandiger Becher gefunden. Anhand von Formen, 
Material und Verzierung kann der Becher in die 2. Halfte des 13. Jh. datiert werden. 

Lit.: R. SNÁŠIL ( 1972b, ll 0-111 ). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw. 
Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord.: 
Hohe: 

"Míšky" 
ZM 1:10 000,25-33-21 
vor dem Haus Nr. 675 
W74-Sl28 
252m 
Bei den Bauarbeiten wurden ein Kuppelofen und eine Getreidegrube erfaBt. Die beiden Objekte datiert der 
Autor der Grabung ins 13. und 14. Jh. 

R. SNÁŠIL (1984, 71). 

"Nivy" und "Torštot" 
ZM 1:10 000,35-22-01 
auf einer maBigen Geliindewelle, zwischen der Landwirtschaftsgenossenschaft Polešovice und der Eisen
bahn Staré Město - Moravský Písek 
W138- S279, W147- S294, W155- S334, W189- S310, W158- S266 
170-180 m 

Funde: Die polykulturelle Fundstiitte wurde in den 60er und 70er Jahren durch R. Snášil aus dem Slovácké Mus. 
in Uherské Hradiště systematisch erforscht. Suchschnitte wurden hier jedoch schon frtiher unternommen 
(Abb. 27:9, ll; 28: 6, 7). Die Fundstelle wird durch zwei Geliindewellen gebildet, die nordliche ist die 
Flur "Nivky" (Parzelle Nr. 1850). Dort ist die Besiedlung der Kultur mit miihrischer bemalter Keramik 
(Abb. 27:5-7), der Velaticer Kultur (ein MetallgieBerofen) und der Latenekultur belegt. lm Stidteil des 
Geliindevorsprungs in der Flur "Torštot" (Parzelle Nr. 1792) wurde durch systematische archiiologische 
Grabungen die Besiedlung der Linearbandkeramikkultur (Abb. 27:1-3, 8), sowie aneolithische (Abb. 
27:4), hallstatt-, latene-, burgwallzeitliche (Abb. 27:10, 12-15; 28:1-5) Funde belegt. In der Flur "Torštot" 
stand auch die Ortswtistung Záblacany. lm J. 1131 besaB dort die Kirche von Spytihněv zwei Hufen, ein 
Teil des Dorfes gehorte dem Kloster von Velehrad. Um 1238 wurden dort Eisenbergwerke geoffnet. Sie 
gingen wohl vor dem J. 1265 unter, denn sie sind in der Urkunde des Bischofs Bruno nicht angefi.ihrt, in 
welcher Gemeinden aufgelistet sind, die dem Kloster von Velehrad Zehnten zahlen. Das Dorf befand sich 
im SO-Teil des Geltindevorsprungs und war durch eine Siedlung und ein Gehoft gebildet, das bis zur Mitte 
des 13. Jh. tiberdauerte. Aus der Flur "Torštot" fi.ihrt R. Snášil auch Funde von Keramik aus der romischen 
Kaiserzeit und eine Mtinze - Quadrans des Kaisers Domitianus (81-96) an. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 309-311, SF 7550-7599, SF 7629, SF 9170-9182, SF 
14330- 14335, SF 30749- 30810, SF 30824, A 1 - 8237, A 185482 - 187859, A 187889 - 193173, 
A 195548- 197859, A 198190- 215304 (nicht tiberpri.ift); MLM Brno, Inv.Nr. 76202, 76245- 76271, 
76292 - 76293, 79325, 83175 - 83177. 
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5. 

Lit.: 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

0ANA MENOUŠKOV Á- MIROSLAV VAŠKOVÝCH 

P. KOVÁČIK 1999; K. LUDIKOVSKÝ- R. SNÁŠIL (1973, 35-37); V. NEKUDA (1961, 51); SNÁŠIL (1965b, 
105-110; 1968b, 28-32; 1970a, 27-35; 1970b, 339-344; 1971a, 36-37; 197lb, 59; 1972a, 67-68; 1972c, 
97-98; 1973b, 72-74; 1978c, 89-90); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 157/95-
164/95. 354/95, 406/96, 497/97). 

"Zmolky'' ("Nivky") 
ZM 1:10000,35-11-01 
ca. I ,2-1 ,4 km SW von der S-Grenze der Bebauung in Polešovice, an der Katastergrenze 
W81- S263, W91- S263 
180m 

Funde: In "Zmolky" ("Nivky") wurde ein Velaticer Depot entdeckt, daB von M. Salaš bearbeitet und publiziert 
wurde. Oas in die Stufe BD (die zweite Halfte) datierbare Depot wurde im J. 1990 gefunden. Der Fundort 
stellt die Flache von 30 x 15m dar. Dort war ein Depot von Bronzegegenstanden und GuBstUcken in drei 
stark beschtidigten Keramikgef<iBen gelagert. Sein Gesamtgewieht betragt 60 kg und es besteht aus 
Bronzesicheln (vollstandigen sowie Fragmenten), einer Axt, Schwertbruchstiicken, Lanzen, Nadeln, cinem 
Bronzearmring, brillenfOrmigen Verzierungen, MeiBeln, Dolchen, Phaleren, einem Messer sowie einem 
Giirtelfragment und zahlreichen GuBstiicken. Ein betrlichtlicher Anteil der Artefakte fremder. insbesondere 
siidostlicher und ostlicher Provenienz zeugt Uber den Ursprung dieser Funde (Áxte mit ausgeschnittener 
Tiillenmiindung, Axt mit in Form dreieckiger Flachen gekantetem Kopf u.li.) im Gebiet des heutigen 
rumUnischen Siebenbiirgens, ostlichen Ungarns, beiliegender Slowakei und karpatischer Ukraine. Oas 
Depot gehort ins Horizont Drslavice. In derselben Flur untersuchte bereits R. Snášil eine Velaticer 
Siedlung (Abb. 26). 

Nachw.: MLM Brno, Inv.Nr. 180001- 180120, 180150- 180153, 180174 -.180204; AI Brno - AuBenstelle 
Mikulčice, Inv.Nr. 1-341/90,346-653/90. 

Lit.: M. SALAŠ (1997a; 1997b, 145-146); R. SKOPAL (1993, 80). 

Nicht lokalisierte Funde: 

6. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

7. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus einer naher unbestimmten Lage in der Flur "Chmelince" fiihrt R. Snášil Funde der Kultur mit 
Schnurkeramik an. 
Nicht Uberpriift. 
R. SNÁŠIL (1995, 20). 

Aus einer ntiher unbestimmten Lage in der Flur "Na Grejtách" fiihrt R. Snášil Funde der Urnenfelderkultur 
an. 
Nicht Uberpriift. 
R. SNÁŠIL (1995, 23). 

8. Funde: Aus einer nUher unbestimmten Lage am Waldrand, in der Flur "Kladikov", an der Grenze mit dem 
Katastralgebiet von Moravský Písek, fiihrt R. Snášil den Fund eines Denars Antonius Pius' ( 138-161) an. 

Nachw.: Nicht iiberprUft. 
Lit.: R. SNÁŠIL (1995, 26). 

9. Funde: Aus einer nUher unbestimmten Lage in der Flur "Na drahách" (SO der Gemeinde, in der Nahe der StraBe 

Nachw.: 
Lit.: 

10. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

ll. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

12. Funde: 

Nedakonice - Moravský Písek) ťiihrt R. Snášil eine Siedlung der Urnenfelderkultur an. 
Nicht iiberpriift. 
R. SNÁŠIL (1995, 13). 

Aus einer naher unbestimmten Lage in der Flur "Pod dvorem" ťiihrt R. Snášil den Fund einer romischen 
Miinze an. 
Nicht Uberpriift. 
R. SNÁŠIL (1995. 26). 

Aus einer naher unbestimmten Lage in der Flur "Pod salajkou" (im SO-Teil des Gemeindekatasters, 
unweit der Flur "Tortštot") fiihrt R. Snášil nliher undatierte neolithische Funde an. 
Nicht iiberpriift. 
R. SNÁŠIL ( 1995, 20). 

Aus einer nUher unbestimmten Lage in der Flur "Staré Hory" (N der Gemeinde, an der Grenze des 
Katasters Tučapy und Boršice bei Buchlovice) fiihrt R. Snášil Funde von Knochen paHiolithischer Jagd
tiere und vereinzelte, aus den Terrainbegehungen stammende Feuersteinklingen neolithischen Alters an. In 
derselben Flur beťindet sich !aut dem Autor auch eine naher unerforschte Siedlung der Urnenfelderkultur. 



Nachw.: 
Lit.: 

13. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

14. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 
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Nicht Uberprlift. 
R. SNÁŠIL (1995, 19-23); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 353/95). 

Wahrend der Terrainherrichtungen im Jahre 1940 wurde die Flur "Syslová" im N-Teil von Polešovice 
untersucht, wo Ki:irpergraber aus der Zeit der Glockenbecherkultur festgestellt wurden (Abb. 28:8-9). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 13696- 13699. 
V. HRUBÝ (1941b, 49-53). 

Aus einer naher unbestimmten Lage in der Flur "Žleby" (SW der Gemeinde, an der Grenze mit dem 
Kataster von Ořechov) flihrt R. Snášil Funde von verstreuten Brandgrabern der Urnenfelderkultur an. 
Nicht i.iberprlift. 
R. SNÁŠIL (1995, 20). 

o 3km 

Abb. 12. Polešovice (Bez. Uh. Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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13. Kataster von Spytihněv (Bez. Zlín) 

1. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

2. Flur: 
K arte: 
Laf?e: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

3. Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord: 
Hohe: 
Funde: 

"Hradišťko","Hradíštěk", auch "Na písku" 
ZM 1:10 000,25-33-08 
ca. 300 m O von der heutigen Kirche, O von der Rechtuferbiegung des to ten Arms der March 
W268- S 160, W268- S190, W317- S170, W337- S40 
182-190 m 
Es hande1t sich um Úbeneste eines Niederungsburgwalls mit Kirchenrestcn. Der Burgwall soli 1029 der 
Fiirst Břetislav gegriindet haben, ein Jahr spHter entstand dann die Kirche. die im 12. Jh. von der Probst
zur Erzdiakonkirche befbrdert wurdc. Der Burgwall nebst der Kirche hčirtc auf, seine Funktion im 13. 
oder im nachfolgenden Jahrhundcrt zu crfiillen, vor allem wegcn seiner ungiinstigen Lage im 
Úberschwemrnungsgebiet zwischcn mliandrierenden Armen der March. Noch in den 50er Jahrcn war 
von der Bcfestigung ein Erdwall im 0-Teil des Burgwalls in der Lange von 166 und Hčihe 2,5 bis 3 m 
crhalten, die restlichen Teile wurden umgcackert. Die Zerstčirung der Wtille setzte jedoch in den 
nachťolgenden Jahren ťort. Ca. 20 rn von der AuBenseite des Walls verlliuft ein heute schon sehr 
seichter, 13m breiter Graben, der im Gellinde kaum sichtbar ist. Im J. 1938 wurden bei der Regulierung 
der March ca. 350m W vom N-Ende der Befestigung Úbeneste der urspriinglichen Kirche entdeckt. Der 
Beťund bestand aus Steinschutt, Mortcl mit Verzierung, Ziegel- und Eisenťragmenten sowie 5 Kčirper
grlibem. Der Untergang dieser Kirche hlingt mit der Veďall des Burgwalls im 13.-14. Jh. zusammen, wo dic 
Gemeinde in einc hčihere Lagc auf dem Rechtufer der March versetzt wurde. Dort wurde ein zweitcr 
Sakralbau errichtet, der jedoch ebenťalls inťolge der Unterwiihlung und der Úberschwemmungen 
zugrunde ging. Seine Úberreste betinden sich heute unter dem Uťer des Altwassers der March. in der 
Flur "Na písku" auf der Parzellc Nr. 2962/1. Erst in der Mitte des 17. Jh. erfolgte die letzte Verlcgung 
der Kirche und der anliegcnden Gemeinde nach W, und zwar auf ihren heutigen Standort. Aus dem 
Raum zwischen dem Wall und dem Graben stammen einige burgwallzcitliche Korpergrliber, die dank 
eincs silbernen Schllifenrings datiert sind. Aus dem Innenraum des Burgwalls stammt ein Depot von 
EisengegensUinden, heute leider zerstreut, eine groBe Menge von Tierknochen, Scherben, cin Eiscnpťeil, 
eine Knochenpfeife, ein Pfriem, Wetzsteine, Spinnwirtel und Messer (Abb. 28: 10-13; 29: 1-3). 
Slovácké Mus.Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 865, SF 875- 879, SF 881 - 886, SF 888- 912, SF 1063, 
SF 1065. SF 1067, SF 1150, SF 5818- 5849, SF 5851, SF 5853-5856, SF 5858- 5881, SF 5883-
5902, SF 5904- 6154, SF 14374- 14399; MLM Brno (nicht iiberpriift). 
I. L. ČERYINKA (1899. 42; 1928, 132); K. HANÁK (1939, 23-25); L. HOSÁK (1935, 371); V. HRUBÝ 
(l94la, 62): Z. MĚŘÍNSKÝ (1981, 147-197); B. NovOTNÝ (1962-1963, 9-11; 1978, 183-215); R. SNÁŠIL 
(1991-1992, 202-204); A. ZELNlTlUS (1940, 95-100); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské 
Hradiště (Nr. 226/95). 

"Mlýniště" oder auch "Miýnica" 
ZM 1:10 000,25-33-08 
ca. 600 rn von dem dortigcn Kraftwerk, Richtung S 
W276- S46, W290- S46, W290- S22, W276- S22 
180m 
Bei Ackerarbeiten wurden auf dem Feld urzeitliche Abfallgruben durch E. Lepka entdcckt und erforscht, 
aus welchen Scherben der Lausitzer (Abb. 29:4-5) und Latěnekultur (Abb. 29:6), sowie ein burgwall
zeitliches Grab (Abb. 29:7) stammen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 866- 868, SF 870, SF 8184, SF 8219- 8225, SF 8238-
8239, SF 8290- 8291. 
V. HRUBÝ (1939, 19); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 485/97). 

"Němeča" und "Podvinohradí" 
ZM 1: I O 000, 25-33-08 
1 ,2-1 ,3 km NČJ von der heutigen Kirchc, zwischen der Eisenbahn und der March 
W260- S233, W280- S288, W284- S231 
um 190m 
Die Fundstelle liegt auf Parzellen Nr 2261/1-2298. Es handelt sich um ein polykulturelles Grtiberfeld 
und Siedlung, aus welchen folgcnde Funde und Befunde stammen: Mammutknochen und gcspaltene 
Artefakte (50 Stiick), die mit einer paHiolithischen, am ehesten gravetticnzeitlichen Feuerstelle 
zusammenhangen, 24 Abfallgruben mit Keramik (29:8-10, 30: 1-8), gespaltener und geschliffcner 
Steinindustrie der Kultur mit Linearbandkeramik, mlihrischer bemalter Keramik (30:9-12), Jordanov
Keramik (Abb. 30: 13) und weitere lineolithische Funde (wohl der Jcvišovicer Kultur) (Abb. 30: 14-15), 
3 Brandgrliber mit Keramikbeigaben der Lausitzer und Platěniccr Stuťc der Urnenfclderkultur (Abb. 
31:1, 4), Abťallgruben derselben Kultur, latěnezeitliche Scherbcn (Abb. 31:2, 3, 5-6), 3 Korpergrliber 
mit Keramikbeigaben aus der Burgwallzeit (Abb. 31:7-15; 32: 1-2). 



Nachw.: 

Lit.: 

4. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 
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Paltiolithische Funde aus der Fundsttitte konnen genauer an den N-Rand der Fundstelle lokalisiert 
werden, in den als "Podvinohradí" bezeichneten Teil. Von dort ist pabolithisches osteologisches Material 
bekannt, wahrscheinlich Reste einer Beute von Mammutjagern. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 743 - 782, SF 784 - 790, SF 792 - 822, SF 824 - 857, SF 
978, SF 993, SF 1003, SF 1016, SF 1023- 1030, SF 1032- 1037, SF 1064, SF 6155- 6814, SF 9183-
9199, SF 13453- 13479, SF 13482, SF 13634- 13642, SF 14070- 14077, SF 14783 
J. FILIP (1948, 217); V. HRUBÝ (1939, 17-19; 1939-1946, 152; 1941a, 62; 1951, 65); M. OLIVA (1998, 
3-65); J. SKUTIL (1940, 55). 

"Panská pole" oder auch "U Halenkovského dvora" 
ZM I: I O 000, 25-33-08 
rechts von der StraBe Spytihněv-Halenkovice, im Zwickel zwischen dem ZusammenfluB der Bache 
Halenkovský und Vrbky 
W53- S260, W69- S277, W100- S269, W72- S224 
210-222 m 
Auf der Fundstelle wurde 1937 bei Terrainbegehungen von V. Hrubý eine bescheidene Kollektion 
jungburgwallzeitlicher Scherben zusammengebracht (Abb. 32:3-7). 
Slovácké Mus. Uherské Hradidště, Inv.Nr. SF 8285- SF 8289. 

Nicht lokalisierte Funde: 

5. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

6. Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

7. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

In der ausgedehnten Flur "Louky" wurde in den J. 1937-43 bei Terrainbegehungen von V. Hrubý und J. 
Nekvasil Keramikmaterial der Lausitzer Kultur (Abb. 32:8-9) gefunden, und zwar auf Parzellen Nr. 
2310-2311. Hinsichtlich der Umnumerierung der Parzcllen kann jedoch der Fundort nur ann~ihernd 
festgelegt werden. Die Fundstelle liegt im SO-Teil des Katasters Spytihněv in der Nachbarschaft der 
March-Altwasser, in unmittelbarer Ntihe des Katasters Topolná, und i.iberreicht auf den Kataster der 
Gemeinde Babice. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv. Nr. SF 8158-8169. 

In der Flur "Obce" wurden 1939 Funde der Kultur mit Linearbandkeramik (Abb. 32: I O) und mtihrischer 
bemalter Keramik (Abb. 32:11, 15), der Urnenfelderkultur (Abb. 32:12-14, 16-18) und aus der 
slawischen Periode (Abb. 32: 19-21; 33: 1-2) festgestellt. Neben der geschliffenen. gespaltenen Industrie 
und der Keramik soli aus der Fundstelle auch ein Kupferpfeil stammen. Die unter diesem Namen in den 
30er Jahren angefi.ihrte Flur kann jedoch heute nicht mehr lokalisiert werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 914- 971, SF 8098- 8104, SF 8136- 8141, SF 8202-
8209, SF 8212- 8216, SF 8227- 8237. 
K. HANÁK (1939. 25-26); V. HRUBÝ (1939, 19). 

Auf einer ntiher unbestimmten Stelle am slawischen Burgwall auf dem Kataster von Spytihněv wurde 
1929 aus dem FluBbett der March ein beschadigtes Holzboot (3,83 m Lange und 0,67 m Breite) 
geborgen. Das Boot wird in die Burgwallzeit datiert. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, die stlindige Austellung des GroBmtihrenmuseum in Staré Město. 
K. HANÁK (1930, 19-20). 
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o 3km 

Abb. 13. Spytihněv (Bez. Zlín). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeiehnung der FundsUitten und der Funde 
(Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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14. Kataster von Topolná (Bez. Uherské Hradiště) 

Nicht lokalisierte Funde: 

I. Funde: Aus der Flur "Padělky" stammt ein 1942 entdeckter vereinzelter Lesenťund einer kleinen Silexklinge 
unregelmal3iger Form, wahrscheinlich neolithischen Alters (Abb. 33:3). 

Nachw.: Slovácké Mu s. Uherské Hradiště, In v .Nr. SF 381 O. 
Lit.: 

. , .... · 

.//i!:" 
~··· 'i:.. ...... . 

o 3km 

Abb. 14. Topolná (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde. 
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15. Kataster von Uherský Ostroh (Bez. Uherské Hradiště) 

l. 

2. 

3. 

4. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

"Kvačice", "Chylický rybník" 
ZM 1:10 000,35-11-02 
W der Eisenbahn Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou, I km N von der Kirche in K vačice 
Wl1-S187, W36-S214, W92-S145, W63-S122 
173m 

Funde: Die polykulturelle Fundstelle befindet sich im Abbauraum der Schottergrube und wird seit 1996 
gelegentlich durch Notgrabungen untersucht. Es Uberwiegt dort die Besiedlung aus der slawischen Periode 
(Prager Typ, mittelburgwallzeitliche Besiedlung). Festgestellt wurden ebenfalls Funde der Kultur mít 
Linearbandkeramik (Abb. 33:4), der Lengyel-Kultur (Abb. 33:5, 9), der Kultur mít kannelierter Keramik 
und der Jevišovicer Kultur (?; Abb. 33:8), sowie Scherben aus der Urnenfelderzeit (Abb. 33:6-7) und 
vereinzelt latenezeitliche Scherben. Zu interessanten Funden gehoren ein awarischer Bronzebeschlag zum 
Annahen und eine mehrfache Glasperle (slawische Periode). Wahrend der Grabung wurde auch eine 
slawische Heinzanlage entdeckt. Funde stammen aus Gruben von Siedlungscharakter (Abb. 33:10-14; 34; 
35: 1-8). R. Snáší! formulierte im Zusammenhang mít zahlreichen hiesigen Funden die Hypothese der 
Lokalisierung der OrtswUstung Benady gerade in dieser Lage. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 234110- 234417, A 234878- 235169, A 242838- 243314, 
A 247337- 247523. 

Lit.: D. MENOUŠKOVÁ- M. VAŠKOVÝCH (2000); J. PAVELČÍK (2000); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

Uherské Hradiště (Nr. 475/95, 411196, 524/97, 535/98, 594/98, 642/99). 

"Písečník", "U cukrovaru", "Šafranice" 
ZM 1:10000,35-11-06 
im Areal der ehemaligen Ziegelfabrik 
W464- S335. W475- S340, W487- S321, W486- S296 
176m 

Funde: Aus alteren, naher nicht stratifizierten Grabungen aus Uherský Ostroh - Ostrožské Předměstí stammt die 
Information Uber den Fund von Hockergrabern der Aunjetitzer Kultur und Funden aus einer slawischen 
Siedlung (Abb. 35:9-12) und Graberfelder. L. Galuška fUhrt noch eine Angabe Uber ein germanisches 
Graberťeld an, das am ehesten beim Bau der Zuckerfabrik bestbrt wurde. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 6876- 6905, SF 7869- 7870. 
Lit.: L. GALUŠKA (2000, 30, 34). 

Flur: 
Kurte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 

SchloB 
ZM 1:10 000,35-11-06 
ca. 150m von der rechtslaufigen Windung der March und ca. 650 m O von dem regulierten FluBarm 
W424- S344, W430- S340, W427- S335, W421- S338 
174-180m 

Funde: Das SchloB steht auf den Fundamenten einer landesherrlichen Burg aus dem 13. Jh. Die wurde in der 
2. Halfte des 16. Jh. in ein Renaissance SchloB ungestaltet. Bei den Bauherrichtungen des Schlosses wurde 
Keramik aus dem 13.-15. Jh. entdeckt. Aus Terrainherrichtungen in der Umgebung stammen auch 
2 vereinzelte Scherben, wohl aus dem 9. Jh. Zu mittelalterlichen Funden gehoren auch Tierknochen, 
EisenbruchstUcke und Fragmente von Kammerkacheln. Diese Funde wurden wahrend der Grabungen 
ťreigelegt, die in den 80er und 90er Jahren R. Snáší! und R. Procházka durchfUhrten. 

Nachw.: Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 232026-232061 und Zuwachsnr. 24/81,31/82. 
Lit.: L. ROSÁK (1935, 410-412); R. PROCHÁZKA (1983b, 66); R. SNÁŠIL (1970b, 339-344). 

Flur: 
Karte: 
Lage: 
Koord.: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Stadt- Intravillan 
ZM 1:10000,35-11-07 
Kreuzung der Eisenbahn mit der StraBe nach Blatnice 
W47- S339, W58- S330, W53- S323, W41- S332 
178-180 m 
Beim Bau der Eisenbahn im J. 1886 wurde cin Korpergrab der HUgelgraberkultur (?), hallstattzeitliche 
Brandgraber, 4 romisch-kaiserzeitliche Brandgraber, ein slawisehes Korpergrab und ein naher unbestimmtes 
Brandgrab entdeckt. L. Galuška bringt dieses, durch F. Myklík untersuchte Graberfeld hypothetisch in 
Zusammenhang mit der 70 m entfernte Lage "Panská sýpka". In der Flur "Panská sýpka" wurden Brand
graber untersucht, die der Schlesischen Phase der Urnenfelderkultur zugeschrieben werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
L. GALUŠKA (2000, 31); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 383/95, 414/96). 
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Nicht lokalisierte Funde: 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Funde: 

Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Lit.: 

Funde: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Lit.: 

Funde: 

Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 
Lit.: 

Funde: 

Aus der Lage "Bažantnice" stammen Einzelfunde von einer gebohrten Axt und eines knochernen Spindel
stabes aus dem Áneolithikum. Aufgrund der Terrainbegehungen wird cine Úněticer Siedlung voraus
gesetzt. Unweit der Lage "Bažantnice" wurden zwei Kupfermiinzen aus der romischen Kaiserzeit entdeckt. 
L. GALUŠKA (2000, 29, 30, 34). 

Aus der Lage "Bořešín" im Nordwestteil des Katasters Uh. Ostroh, 1,5 km von Stadtzentrum, starnmen 
naher nicht stratifizierte Funde gespaltener Industrie jungpalaolithischen Charakters (Abb. 36: 1-7). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2993- 2999. 
L. GALUŠKA (2000, 26). 

Au s der Flur "Loučky" im 0-Teil des Katasters, im Tal des Bachs O kluka, stammt der Fund einer 
Jevišovicer Siedlung nebst Graberfeld und einer Siedlung mit dem Graberfeld aus der Volkerwanderungs
zeit. L. Galuška fiihrt fiir diese Lage noch cine mogliche, obwohl nicht bewiesene Existenz der halstatzeit
lichen Siedlung sowie einen Fund eines latenezeitlichen Spinwirtels an. 
L. GALUŠKA (2000, 33-34). 

Aus der nicht naher lokalisierten Lage "Milokošťsko" stammen Keramikfunde der groBmahrischen Zeit. 
L. GALUŠKA (2000, 7). 

Bei der Kanalisierung des FliiBchens Okluka im Raum von Uherský Ostroh- Předměstí wurde im J. 1913 
geschliffene Steinindustrie und ein doppelkonisches Spinnwirtel entdeckt, die kulturell der Bronze- und 
Latenezeit(?) angehoren (Abb. 36:8). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2480- 2482. 

Aus dem Stadtteil Ostrožské Předměstí stammen nicht stratifizierte Funde der Kultur mit Linearband
keramik. 
L. GALUŠKA (2000, 28). 

Aus dem Stadtteil Ostrožské Předměstí, aus der Flur "Na láně", stammen nicht erhaltene Funde Aunjetitzer 
Kultur. Bereits im J. 1885 wurde dort ein gestOrtes Doppelgrab entdeckt, das Keramik, ein Stirnband aus 
Kupferdraht und Cardium-Muscheln bcinhaltete. 

L. GALUŠKA (2000, 31); K. HANÁK (1948, 8-10); K. TIHELKA (1953, 309). 

Aus alteren, in die Flur "Pod hrudy'' zwischen Uh. Ostroh und Moravský Písek lokalisierten Funden 
stammt mesolithische Radiolaritindustrie. 

Aus einer niiher unbestimmten Lage in der Flur "Předměstský les" im NW-Teil des Katasters stammt ein 
Nadeldepot aus der Bronzezeit. 

In der Flur "Rubanice" NO der Stadt, zwischen dem FluB March und dem Altwasser, im sog. vorstadtischen 
Wald wurde im J. 1936 durch F. Benedík im KeramikgefáB ein Hortfund der Bronzegegenstiinde (z.B. 
Áxte, Sicheln, Lanzen und Nadeln) und der GuBstiicke gefunden, die aus der jiingeren Bronzezeit stammen. 
Městské Mus. Veselí n. Moravou. 
L. GALUŠKA (2000, 31 ). 

Siidlich der Stadt wurde Keramik und zwei Bronzefibel aus romischer Kaiserzeit gefunden. 
J. LANGOVÁ (1993, 57-58). 

Aus dem Kataster von Uh. Ostroh stammen folgende unlokalisierte Funde: Belege der Kultur mit Linearband
keramik, Jevišovicer Kultur, die Aunjetitzer Keramik, ein Lappenbeil der Umenfelderkultur, ein Sichelfrag
ment aus der Schlesischen Phase der Umenfelderkultur, ein Spinnwirtel und die Keramik der Platěnicer 
Kultur, Funde von Hallstattkeramik sowie einer Axt und einer Schildfibel und die burgwallzeitliche Keramik. 
Aus dem Kataster von Uh. Ostroh stammen auch ein unlokalisiertes Griiberfeld au s der Schlesischen Phase 
der Urnenfelderkultur und ein Befund eines Brandgrabes der romischen Kaiserzeit. 

Nachw.: MLM Brno: Spinnwirtel und Keramik der Platěnice-Kultur- Inv.Nr. 61003 - 61007, 61009- 61015, 
61024; Hallstattkeramik, cine Axt und cine Schildfibel- Inv.Nr. 60715, 60983 - 61002; Brandgrab der 
romischen Kaiserzeit- Inv.Nr. 68200. 

Lit.: 
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17. Funde: 

Lit.: 

18. Flur: 

19. Flur: 

DANA MENOUŠKOV Á- MIROSLAV VAŠKOVÝCH 

Uherský Ostroh wird manchma1 in Zusammenhang mit hypothetischem und bisher nicht tiberprtiftem Fund 
der Statuette der agyptischen Gottin gebracht, die ein romischer Soldat oder Kaufmann nach Mahren 
vielleicht mitbringen sollte. Der Fund soli angeb1ich aus der Vorstadt von Uherský Ostroh stammen, aus 
der Umgebung des Bachs Okluky. 
L. GALUŠKA (2000, 34). 

"Benady", "Smolénky", "Bernardyni" siehe Ostrožská Nová Ves Nr. I. 

"Nový Tábor" - siehe Nedakonice Nr. 6. 
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Abb. 15. Uherský Ostroh (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde. Bezeichnung der Fundstatten und der 
Funde (Nummerierung entspricht den Ordnungsnummern in der Liste). 
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16. Kataster von V ésky (Bez. Uherské Hradiště) 

l. Flur: 
Karte: 
Lage: 

Koord: 
Hohe: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

"Pastviště" 

ZM 1:10 000,25-33-237 
zwischen der Eisenbahn im Norden und der Kartoffeldarre im Si.iden, ca. 500 m SW von der SchuJe in 
Vésky 
W212- S222, W222- S205, W221- S206, W211- S222 
183m 
Beim Abteufen der Entwiisserungskanals wurde eine jungburgwallzeitliche Siedlung gesti:irt. Dabei 
entdeckten E. Lepka und R. Snášil Úberreste von Ofen, zahlreiches keramisches und osteologisches 
Material und i.iberbrannte Sandsteinbli:icke. Die Kulturschicht erreicht die Miichtigkeit von ca. 60 cm 
und beinhaltet Funde aus dem 11.-12. Jh. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht i.iberpri.ift). 
R. SNÁŠIL (1968a, 97-98); Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 384/95). 

Nicht lokalisierte Funde: 

2. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus dem FluB Olšava stammt ein zufálliger Fund eines kni:ichernen Axthammers neolithischen oder 
aneolithischen Alters (Abb. 36:9). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2526. 

o 3km 

Abb. 16. Vésky (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde. Bezeichnung der Fundstiitte (Nummerierung 
entspricht der Ordnungsnummer in der Liste). 
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Abb. 17. Babice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 2- "am Zaun des Hauses Nr. 204" (1-8). 
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Abb. 18. Babice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage I - Bewasserungskanal "Les" (1-16). 
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Abb. 19. Huštěnovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde au s der Lage 1 - "Huštěnůvky", "Lněné", "Dvořiště" (1-15). 
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Abb. 20. Huštěnovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lagen 2 - "Padělky" und "Nivky" (1-5), 3 - "jihozápadní 
Záhumenica" (7-15). Nicht lokalisierte Funde mit der Ordnungsnummer 5 (16-17). Kněžpole (Bez. Uh. Hradiště). 
Nicht lokalisierte Funde mit der Ordnungsnummer 3 (18). 
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Abb. 21. Jarošov (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 5- unter der Bierbrauerei, aus Morava FluBbett (1) und nicht 
lokalisierte Funde mit der Ordnungsnummer 8 (2-3). Kostelany (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 2 -
"Raztoky" (4-6). Kunovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lagen 1 - "Abrahámova cihelna" (7-9) und 2 -
"Hrabůvka" (10-12). 
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Abb. 22. Kunovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 3 - "Fabrik Let" ("Nová čtvrť") (1-6). Mařatice (Bez. Uh. 
Hradiště). Funde aus den Lagen 1- "Horní konec" (7-13), 2- "Nadzahradí" (14), 5- "Praporce" (15) und 6- "Za 
Cikánovým", "Kopce" (16). Míkovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 1- "Na drahách" (17-20). 
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Abb. 23. Míkovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 1 - "Na drahách" (1-4). Nedakonice (Bez. Uh. Hradiště). Funde 
aus den Lagen 1- "Díly od Polešovic" (5-6) und 2- "Horní Padělky", "Dolní Padělky" (7-12). 
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Abb. 24. Nedakonice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lagen 2- "Horní Padělky", "Dolní Padělky" (1-5), 7- "Okraj" (6-
8) und 9- "Salajka" (9-l 0). Nicht lokalisierte Funde mit der Ordnungsnummer 1 O (ll). 
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Abb. 25. Ostrožská Nová Ves (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lagen JO- "Díly od dědiny" (1), 6- "Padělky" (2-20) 

und 7- "Pusté" (21). 
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Abb. 26. Polešovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 5- "Zmolky", "Nivky" (1-15). 
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Abb. 27. Polešovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde au s der Lage 4 - "Nivy" und "Torštot" (1-15). 
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Abb. 28. Polešovice (Bez. Uh. Hradiště). Funde au s den Lagen 4 - "Nivy" und "Torštot" ( 1-7) und 13 - "Syslová" (8-9). 
Spytihněv (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 1- "Hradíšťko", Hradíštěk", "Na písku" (10-13). 
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Abb. 29. Spytihněv (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lagen 1 - "Hradíšťko", Hradíštěk", "Na písku" (1-3); 2 -
"Mlýniště", "Mlýnica" (4-7) und 3- "Němeča" und "Podvinohradí" (8-10). 
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Abb. 30. Spytihněv (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 3- "Němeča" und "Podvinohradí" (1-15). 
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Abb. 31. Spytihněv (Bez. Uh. Hradiště). Funde au s der Lage 3 - "Němeča" und "Podvinohradí" ( 1-15). 
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Abb. 32. Spytihněv (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lagen 3- "Němeča" und "Podvinohradí" (1-2), 4- "Panská pole", 
"U Halenkovského dvora" (3-7), 5- "Louky" (8-9) und 6- "Obce" (10-21). 
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Abb. 33. Spytihněv (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 6- "Obce" (1-2). Topolná (Bez. Uh. hradiště). Funde aus der 
Lage 1 -"Padělky" (3). Uherský Ostroh (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage I -"Kvačice", "Chylický rybník" 
(4-14). 
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Abb. 34. Uherský Ostroh (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lagen I- "Kvačice", "Chylický rybník" (1-10). 
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Abb. 35. Uherský Ostroh (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus den Lage 1 ~ "Kvačice", "Chylický rybník" (1-8) und 2 ~ 
"Písečník" (9-12). 
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Abb. 36. Uherský Ostroh (Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 6- "Bořešín" (1-7), 9- Ostrožské Předměstí (8). Vésky 
(Bez. Uh. Hradiště). Funde aus der Lage 2- aus dem FluB Olšava (9). 
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1. Einfiihrung 

Der weitere Teil der archaologischen Topographie stellt einen Versuch der Zusammenfassung 
urzeitlicher und mittelalterlicher FundsUitten auf dem Kataster von Staré Město dar. Die Erarbeitung 
der archaologischen Topographie von Staré Město ist eine schwierige Aufgabe; die Anfange der 
archaologischen Forschung reichen dort in die 80er Jahre des 19. Jh. zurlick, wo Anforderungen auf 
die Funddokumentation im Vergleich mit den heutigen ganz anders waren. Nahere Fundumstande der 
Befunde aus dem Ende des 19. oder Anfang des 20. Jh., wo auf dem Gebiet von Staré Město relativ 
umfangreiche Bau- und Terrainherrichtungen durchgeflihrt wurden, sind kaum festzustellen. Damals 
wurde z.B. die Eisenbahn aus Staré Město nach Uherské Hradiště durch die bedeutenden Siedlungs
und Bestattungsareale - "Špitálky" und sog. "Myklíkovo naleziště" gebaut. Obwohl Grabungen auf 
dem Kataster der Stadt nach dem J. 1924 im Zusammenhang mit der Betatigung von Antonín 
Zelnitius systematisch wurden, liberdauerte das Problem der Lokalisierung einiger Funde auch 
weiterhin und im Prinzip bis 1948, wo Prof. Vilém Hrubý zum Grabungsleiter wurde. 

Das vorliegende Verzeichnis strebt die moglichst genaue Zusammenfassung archaologischer 
Feststellungen an, trotzdem ist aber wahrscheinlich, daB ktinftige Forschungen neue Fakten und 
Prazisierungen der Lokalisierung besonders alterer Funde bringen werden. Die Topographie geht 
sowohl von den publizierten Arbeiten von A. Zelnitius, V. Hrubý, L. Galuška und weiterer Forscher 
heraus, als auch von Fundberichten und Manuskripten, die im Archiv des Archaologischen Instituts 
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der A V ČR Brno und vor allem im Slovácké Museum in Uherské Hradiště aufbewahrt werden. Einen 
unbestrittenen Beitrag flir diese Arbeit stellten auch wertvolle Erinnerungen und Konsultationen mit 
dem langjahrigen Grabungsleiter von Staré Město, Luděk Galuška dar. 1 

Die kontinuierliche Entwicklung der Gegend von Uherské Hradiště war von der Urzeit bis zur 
historischen Zeit direkt von ihrer glinstigen geographischen Lage in dem frequentiersten Teil des 
mittleren Marchgebiets abhangig. Diese Region ist ein Bestandteil des nordlichsten Auslaufers des 
Untermarchtals, das im Westen durch die Bergkette der Chřiby und im Osten durch die WeiBen 
Karpaten abgegrenzt ist. Auf seinem Nordrand befindet sich der EngpaB von Napajedla, der durch die 
ostlichsten Gipfel der Chřiby und den Westrand der Vizovicer Berge gebildet wird und das 
Marchgebiet in das Unter- und Obermarchtal gliedert. 

Einer der wichtigen Faktoren, die das Aussehen der Auenlandschaft beeinfluBten, war der 
maandrierende FluBlauf der March. Sowohl die FluBsohle, die dank angeschwemmten Schotter- und 
Sandschichten steigt, als auch das anliegende Terrain, das hauptsachlich durch Auenlehme gebildet 
ist, lagen in der Urzeit und im Frlihmittelalter im Vergleich mit dem heutigen Gelandeniveau 
wesentlich niedriger und die ganze Auenlandschaft war viel gegliederter. Der maandrierende Lauf der 
March bildete zahlreiche Arme und Pflihle, deren Ůberreste bis heute besonders im SUdteil des 
Katasters von Staré Město deutlich sind, z.B. in der Flur "Niva" "Čertůj kút" oder "Zadní kruhy". Das 
Gebiet von Staré Město steigt in einem GroBteil seiner Ausdehnung auf niedrigen, maBig steigenden 
Gelandevorsprung Uber die Talaue, die durch den Schwemmkegel des Baches Salajka gebildet sind, 
das in diesem Raum von der rechten Seite in die March mlindet. Das ist der groBte Unterschied im 
Vergleich mit der geographischen Situation des Katasters von Uherské Hradiště, der ausschlieBlich 
durch das Ůberschwemmungsgebiet des Flusses gebildet ist. 

Aus dem Gesichtspunkt des heutigen Erkenntnisstandes der Siedlungsentwicklung auf dem 
Kataster von Staré Město ist offensichtlich, daB der Schwerpunkt der urzeitlichen Besiedlung 
(besonders von dem Neolithikum bis zur Spatbronzezeit) sich vor allem auf maBigen Anhangen des 
Auenrandes im Slidwestteil der Stadt konzentrierte- in den Fluren "Čertúv kút", "Niva", "Zadní kruhy" 
unci "Špitálky". Die urzeitliche Besiedlung istjedoch auch im Raum des zweiten Gelandevorsprunges 
belegt- "Na Valách" unci "Na Zerzavici". Der Zentralteil von Staré Město mit Fluren "Na Valách" 
unci "Na Dědině" wurde zum Kern der dortigen Besiedlung erst im Frlihmittelalter. Das Wachstum der 
slawischen Besiedlung kann hier bereits seit dem spaten 8. Jh. beobachtet werden, besonders aber im 
9. Jh., wo Staré Město gemeinsam mit Uherské Hradiště und der anliegenden AnhOhe von Sady einen 
bedeutenden Siedlungskomplex- eines der wichtigsten Zentren GroBmahrens bildete.2 

Die archaologische Topographie von Staré Město ist nach den acht Teilbereichen der 
frlihmittelalterlichen Besiedlung gegliedert, die sich meistens im bebauten Teil der Stadt befinden. Es 
handelt sich um die Stadtteile "Na Valách", "Špitálky", "Na Dědině", "Na Kostelíku", "Na Zerzavici", 
"Nad Haltýři", "Padělky" und "Na Zahrádkách". Diese Areale decken sich ungefahr mit der Abgren
zung einzelner groBmahrischer Ansiedlungen im Sinne von V. HRUBÝ (1965), obwohl sie sich nicht 
an seiner Nummerierung halten. Sie sine! nach ihrer Bedeutung unci Umfang angeordnet, d.h. nach 
Kriterien, die vor allem dem heutigen Erkenntnisstand entsprechen. lm Rahmen dieser Stadtteile 
werden einzelne archaologische Felduntersuchungen - meist Grabungen, aber auch Terrainbegehungen 
oder andere Feststellungen - verfolgt, und zwar in chronologischer Reihenfolge nach ihrer Durch
flihrung. Die Bezeichnung einzelner Untersuchungen soli (auch ftir Bedarf der ktinftigen Forschung) 
die eindeutige Identifizierung jeder registrierten Terrainaktivitat ermoglichen. Zwecks einer einfacheren 
Orientierung sine! alle lokalisierbaren Grabungsflachen auf Karten eingetragen; angefligt sine! ebenfalls 
Plane aus den schon publizierten Arbeiten. Nach Eintragungen der lokalisierbaren Untersuchungen 

1 Hiermit mi:ichte ich mcinen Dank an PhDr. Luděk Galuška, Csc. zum Ausdruck bringen, denn ohne seine Hilfe ki:innte dicse 
Arbeit nicht cntstehen. Die Redaktion dankt Herrn L. Galuška ťtir die Begutachtung und ErgUnzung des Manuskriptes. 

2 Grundlegende Angaben zu einzelnen Forschungsbereichen kann man in ťolgender Literatur finden: Zu naturrUumlichen 
Bedingugncn siehe V. HRUBÝ (1965), L. GALUŠKA (2001) und L. PoLAČEK (2001), zur Forschungsgcschichte 
L. GALUŠKA (2000), zum Besiedlungsverlauť L. GALUŠKA (2000) und zur Entwicklung des Sicdlungskomplexes 
V. HRUBÝ (1965), R. SNAšiL (1980) und L. GALUŠKA (1993c, 1996, 2001 ). 
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folgen bei jedem behandelten Stadtteil unlokalisierbare Funde. Zum SchluB der Topographie sind 
noch die den Christin's Wall und die damit zusammenhangende AuBenbefestigung von Staré Město 
betroffenen Feldarbeiten und endlich auch die nur annlihernd lokalisierbaren Funde aus dem gesamten 
Katastergebiet angeflihrt. 

Archaologische Topographie jeder der behandelten Stadteile von Staré Město wird durch eine 
blindige Charakteristik der Topographie, Forschungsgeschichte und Besiedlung erOffnet. Jede lokali
sierbare archaologische Untersuchung wird durch folgende Angaben charakterisiert: 
Unters.: Bezeichnung der Untersuchung, die aus folgenden Teilen zusammensetzt: 

- Name des Stadtteiles 
- Name der Flur, der StraBe oder des Objektes 
- Jahr der Durchflihrung 

Lage: annlihernde Lokalisierung der Untersuchung im Rahmen der Gemeinde (Entfernung 
in m von ausgepragten Orientierungspunkten) 

Parzelle: Parzellenummer, wenn sie festgestellt wurde 
Funde: Kurzbeschreibung der Untersuchungsergebnisse, eventuell der Funde 
Nachw.: Nachweis der Museen, in denen das archaologische Material aufbewahrt ist (mit 

Identifizierungsnummern). Es handelt sich meist um das Slovácké Museum Uherské 
Hradiště und Mahrisches Landesmuseum Brno (MLM) 

Lit.: Literatur und Quellen einschlieBlich der Grabungsberichte im Slovácké Museum 
Uherské Hradiště und dem Archaologischen Institut A V ČR Brno. 
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Abb. l. Arbeitsgebiet des "Talaueprojektes" im nordlichen Teil des Untermarchtals mít Bezeichnung der in diesem 
(Schrtigschraffur) und dem vorherigcn Beitrag (Kreuzschrafur) behandelten Kataster. Der Kataster von Napajedla 
bleibt unbearbeitet (ohne Schrafťur). 1 -Babice, 2- Huštěnovice, 3- Jarošov (Bestandteil von Uherské Hradiště), 4 
- Kněžpole, 5 - Kostelany nad Moravou, 6 - Kunovice, 7 - Mařatice (Bestandteil von Uherské Hradiště), 8 -
Míkovice (Bestandteil von Uherské Hradiště), 9 - Napajedla, 10 - Nedakonice, ll - Ostrožská Nová Ves 
(einschlieBiich des Lokalteiles Chylice), 12 - Polešovice, 13 - Sady (Bestandteil von Uherské Hradiště), 14 -
Spytihněv, 15 - Staré Město, 16 - Topolná, 17 - Uherské Hradiště, 18 - Uherský Ostroh (EinschlieBiich der 
Lokalteile K vačice und Ostrožské Předměstí), 19 - V ésky (Bestandteil von Uherské Hradiště). 
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o 1000 m 

Abb. 2. Staré Město. Bebauter Teil der Gemeinde mit den durch V. Hrubý benutzten Lokalnamen. Nach V. HRUBÝ (1965). 
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Abb. 3. Staré Město (Bez. Uherské Hradiště). Bebauter Teil der Gemeinde mit der Abgrenzung der im Text behandelten 
Stadtteile (nach M. Vaškových und L. Galuška). 
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2. Stadtteile und ihre archaologische Topographie 

2.1. Na Valách 

Stadtteil "Na Valách" umgibt in unregelmaBigem Oval die Anhóhe am Ende des nordlichen 
Gelandevorsprunges von Staré Město und stellt die zentrale archaologische Fundstatte im Siedlungs
komplex von Staré Město dar. Auf der Si.idseite ist sie durch die heutige JesuitenstraBe, im Westen 
durch die Anhóhe "Palánek", im Osten durch die StraBe nach Huštěnovice und im Norden durch den 
ehemaligen Mi.ihlgraben, heute die StraBe Na Valech abgegrenzt. Das groBmahrische Graberfeld setzt 
jedoch weiter in den Fluren "Nový Svět" und "Stodůlky" fort, die V. HRUBÝ (1965, 46) fi.ir einen 
untrennbaren Bestandteil des Graberfelds "Na Valách" hielt. 

Amateurgrabungen in der Flur "Na Valách", die mit dem Namen von František Myklík, Martin 
Kříž oder Ignác Tkáč verkni.ipft sind, wurden seit den 80er Jahren des 19. Jh. in der Nahe der ehemali
gen Wassermi.ihle und in anliegenden Garten durchgefi.ihrt. lm J. 1897, nach der Óffnung der sog. 
Klečkas Sandgrube, wurden groBmahrische Korper- sowie Brandgraber gestort, deren Zahl nicht mehr 
festzustellen ist. Rettungsgrabungen nahm erst im J. 1924 der Lehrer Antonín Zelnitius auf, der das 
groBmahrische Graberfeld bis zu den 30er Jahren untersuchte. Die tatsachlich systematische archaolo
gische Erforschung ist erst mit dem Kustos des Slovácké (Mahrisch-slowakischen) Museums in 
Uherské Hradiště, Vilém Hrubý, des spateren Archaologen des Mahrischen Landesmuseums Bri.inn 
verkni.ipft, der dort die Grabungen im J. 1948 aufnahm. V. Hrubý fi.ihrte die Grabungen in Staré Město 
bis zu seinem Tode im J. 1985. Auf seine Arbeit kni.ipfte an und setzt sie fort Luděk Galuška aus dem 
Mahrischen Landesmuseum in Brno. 

Von der altesten Besiedlung in Flur "Na Valách" zeugen Funde jungpalaolithischer Spalt
industrie. In die spatpalaolithische Periode kann das Frauenkorpergrab gereiht werden, das gemeinsam 
rnit Steinwerkzeugen in der Nahe einer Feuerstelle gefunden wurde. Weitere Besiedlung ist durch 
Siedlungsgruben aus der Periode neolithischer Kulturen mit Linearband- und mahrischer bemalter 
Keramik reprasentiert. Charakteristische Keramik dieser Kulturen wurde auch in der Verschi.ittung 
slawischer Graber entdeckt. Nach einem langeren Hiatus entstand hier eine kleinere Ansiedlung in der 
Periode der Lausitzer Urnenfelder der ji.ingeren Bronzezeit. Weitere Besiedlung wird erst in die Zeit 
nach der Ankunft der Slawen datiert (Prager Typ). 

Wahrend der 2. Halfte des 8. Jh. gewann die Ansiedlung an Bedeutung, wurde allmahlich mit 
Graben und Palisaden befestigt. Anhand der Grabfunde kann darauf geschlossen werden, daB schon 
vor der Entstehung des groBmahrischen Staates dort gesellschaftlich bedeutende Farnilien lebten, die 
Kontakte rnit Ausland erhielten. lm Verlauf des 9. Jh., in der groBmahrischen Periode, anderte sich 
die Funktion der Ansiedlung in Flur "Na Valách" - gegen die Jahrhundertmitte ging wohl die 
Befestigung unter, es wurde hier eine gemauerte Kirche erbaut und das dortige Graberfeld wurde zur 
Nekropole des ganzen Siedlungskomplexes von Staré Město. Bestattet wurden dort sowohl AngehOrige 
des groBmahrischen Adels (mit reicher Ausstattung von Waffen und Schmuck), als auch arme Leute
Bauern, Handwerker und weitere. 

Úberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Na Vatách" wird in 
folgenden Arbeiten zusamrnenfaBt: V. HRUBÝ (1955a, 1955b ), V. HOCHMANOV Á-VÁVROVÁ (1962) 
und L. GALUŠKA ( 1998, 2002). 

1/l. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Na Vatách- Klečkův písečník 1924-1937 
rechts von der StraBe Staré Město - Huštěnovice, ca. 350 m NW des Rathauses von Staré Město, S 
vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
97/2, 107/6, 107/13-15,631,637, 1296, 1352 
1897 wurde auf dem SO-Abhang des Ja1ubí-Geli.indevorsprunges sog. K1ečkas Sandgrube eroffnet 
(Parzeli-Nr. 107). Wtihrend des Abbaus wurden hier bis zum J. 1924 SkelettgrUber gestOrt. Nach 
V. HRUBÝ (1965. 380) wurden hier bis 1924 ungetahr 500 Gri.iber vemichtet. Ab 1924 und 
besonders nach 1927 fůhrte dort im Auftrag des Staatlichen ArchUologischen Instituts Antonín 
Zelnitius aus dem lokalen Museumsverein "Starý Velehrad- Staré Město" Rettungsgrabungen. Dem 
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MIROSLAV VAŠKOVÝCH 

gelangte es insgesamt 374 iiberwiegend groBmahrische Graber, die viel Grabbeigaben beinhalteten 
(Messer, Áxte, Sporen, Sicheln, eiserne Eimerbeschlage, goldene und silberne Ohrringe, Kugel
knopfe und Riemenzungen, Giirtelschnallen, Keramik, Halsringe), 43 eingetiefte Objekte und den 
Wall zu retten. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 31a-c, SM 35 - 38, SM 40- 43, SM 53 - 67, SM 71 -
75, SM 80- 84, SM 86, SM 90- 91, SM 95- 98, SM 100, SM 102, SM 114- 124, SM 126, SM 128 
- 134, SM 137- 138, SM 141, SM 149- 157, SM 159- 160, SM 162, SM 165 a,b, SM 167, SM 170 
- 177, SM 181 a,b, SM 183, SM 194- 195, SM 213, SM 215- 218, SM 222- 227, SM 243a,b-
244a,b, SM 249a,b- 252, SM 257- 258, SM 261, SM 263a-d, SM 264a,b, SM 267, SM 279- 282, 
SM 289 - 298, SM 308a,b, SM 310, SM 312- 313, SM 316a,b, SM 324a,b- 325 a,b, SM 329 - 330, 
SM 333 - 336, SM 339, SM 350 - 355, SM 359 - 360, SM 393, SM 426, SM 436 - 444, SM 584 -
593, SM 667a,b, SM 712-713, SM 746 a,b, SM 975- 977; MLM Brno (nicht iiberprlift). 
A. ZELNITJUS (1930, 1932, 1934, 1937). 

Na Valách- Schilderův mlýn 1948-1952 
links von der StraBe Staré Město - Huštěnovice, SO vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
9711-3. 10711, 137/3-4,4560/7 
In den J. 1948-52 flihrte das Staatliche Archaologische Institut und das Mahrische Museum Brno 
unter der Leitung von V. Hrubý eine systematische Grabung auf der Parzelle Nr. 97 im Garten der 
ehemaligen Schilders MUhle durch. Dabei wurde festgestellt, daB der Wall am N-Rand dieser Fund
stelle relativ jiinger ist als die dortigen altslawischen Objekte, obwohl er bisher flir groBmahrisch 
gehalten worden war. Systematisch wurden dort weitere 958 GrUber untersucht, die sich jedoch aus 
dieser Lage in die Umgebungstluren verbreiteten (aus den Grabungen von A. Zelnitius in der Flur 
"Nový Svět" 72 GrUber und in "Stodůlky" 70 Graber, aus den Grabungen von E. Lepka weitere 
Graber in Fluren "Palánek" und "Kievetov"). In allen diesen Lagen ging es aber um zufU!Iige 
Entdeckungen, die bei Hausaufbau und anderen Terrainherrichtungen erfolgten, aber V. Hrubý reiht 
sie zum GrUberfeld "Na Valách". Bis 1952 wurden also auf der Nekropole "Na Valách" insgesamt 
1479 GrUber (bis auf Ausnahmen ging es um KorpergrUber) mit reichem Inventar (Schwerter, Áxte, 
Schmuck, Keramik) erforscht. Nach der Datierung dieser Gegenstande wurde dort wlihrend der 
ganzen groBmahrischen Periode und teilweise auch im 10. Jh. bestattet. Im J. 1949 wurde das 
Negativ der Fundamente einer groBmahrischen Kirche mit rechteckigem Schiff abgedeckt (850 x 
725 cm), welchem eine hufeisenťi:irmige Apsis von 500 x 425 cm angefligt war. Der Bau wurde 
als eines der altesten christlichen Heiligtlimer auf unserem Gebiet aus der Zeit der kyrillo
methodianischen Mission in Mahren interpretiert. Im J. 1949 bei der Erforschung des groBmahri
schen Graberfelds "Na Valách" wurden auch Spuren wesentlich Ulteren Ansiedlungen festgestellt. Es 
handelte sich vor allem um das Korpergrab 362/49, das in das Mesolithikum (Tarnowien) datiert 
wurde. In der Verschiittung groBmahrischer Graber kamen vereinzelt Scherben der Kultur mit 
mlihrischer bemalter Keramik (z.B. GrUber 73/48, 195/49, 91150 usw.) sowie Scherben der Lausitzer 
Kultur (z.B. GrUber 12/48, 270/49, 72/50) vor. In der Nlihe des Grabs Nr. 1797/AZ erforschte 
A. Zelnitius cine Feuerstelle und eine Siedlungsgrube aus der Periode der Lausitzer Urnenfelder. Die 
BeschUdigung aller urzeitlichen Siedlungsobjekte war gerade durch die Griindung des altslawischen 
Grliberfelds verursacht. 
MLMBrno. 
V. HRUBÝ (1951, 1955a, 1955b), K. VALOCH (1977-1978), Fundbericht im AI Brno (Nr. 80/49, 
81149, 372/50, 592/51, 593/51). 

Na Val ách - sog. Rudý dúm 1952-1953 
Garten des Hauses Nr. 34, ca. 150m O vom GroBmahrenmuseum (Abb. 10) 
59/9 
Ostlich der Anhohe "Na Valách" wurde in den J. 1952-53 der Garten des Hauses Nr. 34 untersucht. 
V. Hrubý entdeckte dort Siedlungsschichten au s dem 9.-15. Jh. Er untersuchte dort sowohl Grund
risse groBmUhrischer Hauser und ein Korpergrab, als auch Gruben verschiedenen Charakters und die 
Fortsetzung der Graben im Garten der Schilders MUhle. 
MLMBrno. 
V. HRUBÝ (1955b, 1965). 

Na valách- Nový Svět 1953 
Haus Nr. 678 in der Konstantinova-StraBe, ca. 250 m W vom GroBmlihrenmuseum (Abb. 9) 
596 
Im Oktober 1953 wurde im Hof des Hauses von Herrn Macek beim Abteufen einer Abfallgrube cin 
Korpergrab aus groBmahrischer Periode entdeckt, das durch E. Lepka untersucht wurde (Grab 1641 ). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht Uberprlift). 
Fundbericht Nr. 455/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
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Abb. 4. Staré Město, "Na Valách". Fundsituation in den Jahren 1897-1927 nach A. Zelnitius. 
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l/7. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Na Vatách- Schilderův mlýn 1957-1959 
zu linker Seite der StraBe Staré Město- Huštěnovice, S vom GroBmtihrenmuseum (Abb. 9) 
97/3, 107116. !Oll 
ln den J. 1957-59 flihrte in dieser Flur V. Hochmanová-Vávrová eine Rettungsgrabung durch. Die 
wurde durch die Entscheidung veranlaBt, Uber den Fundamentcn der altslawischen Friedhoťskirche 
ein GroBmlihrenmuseum zu errichten und den ganzen ehemaligen Mi.ihlengarten in einen Park 
umzugestalten. Es muBten also alle archtiologischen Objekte sowohl in der Ntihe der Kirche, als 
auch auf dem Hang zur JesuitenstraBe gerettet werden. Es wurden insgesamt 157 Korpergraber 
erforscht. die in das 9. bis Mitte des 10. Jh. datiert wurden. Die Gesamtzahl der auf dieser Fundstelle 
bis 1959 erforschten Graber betrug 1636 (einschlieBiich eines mesolithischen - siehe oben). Von den 
157 in den J. 1957-59 erforschen Grtibern waren 77 fundlos und 20 beinhalteten nur je ein Messer. 
Der GroBteil der Graber (61,7%) gehorte also dem armen Volk. In der Grabausstattung liberwogen 
Messer, dann kamen Axte, Pfeile, Sporen, Schnallen und Riemenzungen, Gegensttinde ttiglichen 
Bedarfs (WetzsUihle, Ahle, Rasiermesser usw.) und natiirlich Siedlungskeramik, Schmuck und 
Verzierungen (Ohrringe, Kugelknopfe, Perlen) vor. 
MLM Brno (nicht i.iberpri.ift). 
V. HOCHMANOYÁ-V ÁYROYÁ (1962). 

Na Valách- Klevetov 1958 
Haus Nr. 394 in der Huštěnovská-StraBe, ca. 200m NO vom GroBmtihrenmuseum (Abb. 10) 
94 
Beim Kellerabteuťen wurden im Mai 1958 vier Korpergrliber aus der groBmtihrischen Periode 
gestor! (Grtiber 1652-1655), die durch E. Lepka untersucht wurden. In der Ntihe der Grtiber wurde 
auch eine Getreidegrube abgedeckt. Laut V. HRUBÝ (1965, 46) handelt es sich um einen Fund, der 
zum Grliberfeld "Na Va1ách" gehOrt. 
? 
Fundbericht Nr. 482/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Valách- Nový Svět- Svatovítská-StraBe 1964 
Haus Nr. č. 39, 0-Richtung vom GroBmtihrenmuseum (Abb. 10) 
6811 
lm August 1964 wurden beim Abteufen eines Wasserleitungsgrabens im Garten des Hauses 39 
insgesamt 5 wahrscheinlich groBmtihrische Korpergrliber gestOrt und durch E. Lepka erforscht. Nur 
eines davon beinhaltete ein zerťallenes Schwert. Gemeinsam mit diesen Grabern wurde auch ein I m 
tiefer Graben festgestellt. 
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Abb. 5. Staré Město, "Na Valách". Fundsituation nach V. HRUBÝ (1955). 
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? 
Fundbericht Nr. 335/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Valách- Nový Svět- Na Hradbách-StraBe 1964 
Haus Nr. 176, N vom GroBmlihrenmuseum (Abb. 9) 
136/1 
Beim Abteuťen der Rille fi.ir die Wasserleitung im Garten des Hauses 176 wurde in der Niihe der 
Lage "Na Valách" ein menschlicher Schlidel und ein Skeletteil aus cinem Grab in der Tiefe von ca. 
130 cm festgestellt, gemeinsam mit cinem eisernen Feuerzeug und Messer wahrscheinlich groB
miihrischen Alters. 
? 
Fundbericht Nr. 335/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
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Abb. 6. Staré Město, "Na Valách". Grabungen in den Jahren 1957-1959 nach V. HocHMANOYÁ-VÁYROVÁ (1962). 
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Na Valách- Nový Svět- Viléma Hrubého-StraBe 1964 
Haus Nr. 797, ca. 120m N vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
688/2 
Beim Abteufen eines Wasserleitungsgrabens vor dem Haus Nr. 797 untersuchte E. Lepka zwei 
groBmahrische Korpergraber. 
? 
Fundbericht Nr. 340/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Valách- Jezuitská-StraBe 1965 
S vom GroBmahrenmuseum in der Jezuitská-StraBe (Abb. 9) 
580-1583 
lm J. 1965 erforschte R. Snášil beim Abteufen eines Grabens fiir die Wasserleitung in der Jesuiten
straBe tUnf groBmahrische Korpergraber, ein groBmahrisches Siedlungsobjekt, einen groBmtihrischen 
Graben, zwei friihmittelalterliche Ůfen nebst Siedlungsobjekt, einen Teil des mittelalterlichen 
Faschinenwegs und Fundamente mittelalterlichen Mortelmauerwerks. Dies alles wurde in einem 
groBeren Teil der StraBe lokalisiert, heute kann die Lage einzelner Objekte nicht mehr genau 
festgestellt werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39392 - 39394, SF 39448, SF39515 - 39611 (nicht 
iiberpriift). 
Fundbericht Nr. 338/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Valách- A. Zelnitia-StraBe 1966 
SW-Richtung vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
1581 
Beim Abteufen der Wasserleitungsrille erforschte R. Snášil in der A. Zelnitius-StraBe den Rest eines 
jungburgwallzeitlichen Ofens und ein Grubenhaus aus dem 14./15. Jh. gemeinsam mit keramischcm 
Material und zwei Heizanlagen. Eine nabere Lokalisierung ist nicht moglich. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39921 - 39969 (nicht iiberpriift). 
Fundbericht Nr. 379/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
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Abb. 7. Staré Město, "Na Val ách". Fundsituation nach V. HRUBÝ (1965). 
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Na Valách- Dvorek 1988 
NO vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
98/1 
Im Raum der ehemaligen Schilders Mi.ihle legte L. Galuška nur einen Suchschnitt an (Suchschnitt 1). 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (1993a, 72-73). 

Na Valách- Dvorek 1989 
NO vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
98/1, 13711 
Wahrend der Grabung legte L. Galuška insgesamt 3 Suchschnitte an. Einer wurde in der Ntihe des 
Kellers entlang dem Eingang in das GroBmahrenmuseum ange1egt und kni.ipfte auf den Suchschnitt 
aus dem J. 1988 sowie auf die Grabung von V. Hochmanová-Vávrová aus den J. 1957-59 an. Dieser 
Suchschnitt entdeckte insgesamt 10 Korpergraber, und zwar in der Verfi.illung zweier paralleler 
Graben wahrscheinlich vorgroBmahrischen Alters. In der Nahe der Graben wurde ein 
Siedlungsobjekt mit zwei Feuerstellen erforscht, das teilweise gerade durch die beiden Graben 
gesttirt worden war. In der Verfi.illung des Objekts wurden zwei Korpergraber entdeckt. Diese 
Situation, gemeinsam mit zahlreichen menschlichen Knochen aus gesttirten Grabern aus dem 
chronologisch ji.ingeren Graben (nach V. Hrubý und L. Galuška) konnte von einem wachsenden 
groBmahrischen Graberfeld zum Nachteil der alteren slawischen Siedlung zeugen. Ein weiterer 
Suchschnitt 1egte insgesamt 33 groBmahrische Korpergraber frei, wovon manche wieder in altere 
Siedlungsobjekte eingetieft waren, andere waren durch den Graben aus dem 13. Jh. gesttirt. Gemein
sam mít diesen Grabern wurden auch Siedlungsobjekte mít Heizan1agen und Keramik entdeckt, 
anhand welcher sie in die Altburgwallzeit datiert wurden. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (1993a, 72-73). 

Na Valách- Dvorek 1990 
ca. 80 m NO vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
137/1, 6245 
Die Grabung von L. Galuška kni.ipfte auf fri.ihere Suchschnitte aus dem vorigen Jahr an. Es wurden 
weitere groBmahrische Graber aus der 2. Halfte des 9. Jh. abgedeckt, gemeinsam mit Siedlungs- und 
Wirtschaftsobjekten aus dem 13. und 15. Jh. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (1993b, 71-73). 

Na Va1ách- Dvorek 1991 
SSO-Richtung vom Gebaude des GroBmahrenmuseums des GroBmahrens (Abb. 9) 
137/1, 6245 
Dieser Suchschnitt kni.ipfte teilweise auf die Grabung aus dem J. 1990 an. Es wurden weitere 22 
mittelburgwallzeitliche Korpergraber gemeinsam mít 4 Objekten aus derselben Periode freigelegt. 
Die Grabung bewies weiter die Besiedlung und Objekte aus dem 13.-17. Jh. und einen Teil des 
Barockmauerwerks. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (1993b, 71-73). 

N a Val ách - Dvorek 1 992-1994 
O vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
138, 139, 142, 143, 144 
lm J. 1992 wurden bei den Grabungen von L. Galuška insgesamt 5 groBmahrische Siedlungsobjekte 
entdeckt, wovon zwei mit groBen Ůfen versehen waren, und in die Verfi.illung eines weiteren 
Objekts war ein Korpergrab eingetieft. Objekte befanden sich in der SW-Halfte des Suchschnitts, wo 
auch die ca. 30 cm machtige groBmahrische Schicht festgestellt wurde, die tlieBend in die 
mítte1a1ter1iche i.iberging (13.-14. Jh.). In der Langsachse SW-NO drehte sich hier ein Graben aus der 
groBmahrischen Periode, in welchem unter anderem ein Bleikreuzchen mít der Darstellung des 
Gekreuzigten gefunden wurde. lm J. 1993 kni.ipfte L. Galuška auf den Suchschnitt aus dem vorigen 
Jahr an und legte weitere 5 groBmahrische Siedlungsobjekte frei. Es wurde wieder eine 30-40 cm 
machtige groBmahrische Siedlungsschicht festgestellt, liber welcher sich eine Schicht aus dem 13.-
14. Jh. befand. In der Flache des Suchschnitts wurden mehrere, bis 1 m hohe, in die Sohle eingetiefte 
Unterteile machtiger Eichenpfosten entdeckt (die ji.inger als aus dem 9. Jh. waren). Die Grabung im 
J. 1994 kni.ipfte wieder auf den Suchschnitt aus dem vorherigen Jahr an. Freigelegt wurde ein 
Graben mit mehreren Schichten mit mittelburgwallzeitlichen Funden. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 
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Abb. 8. Staré Město, "Na Valách". Gesamtplan der Grabungen nach L. GALUŠKA (1993b). 
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Na Val ách -Dvorek 1995-1996 
O vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
141/1, 155/1, 154, 152/2,153/2, 153/3 
Zwischen der JesuitenstraBe und der bestehenden Halle wurde 1995 durch L. Galuška eine Flache 
von 5 x 25 m freigelegt, die in dichter Nachbarschaft des Grundstlicks der Familie Schi1der liegt. 
Festgestellt wurde ein ziege1-steinerne Fundament und die Quermauer eines groBen GeMudes mit 
Spuren der Tragkonstruktion des Daches in Form eines Paars groBer Pfostengruben sowie ein mittel
alterliches Grubenhaus - alles aus der Jungburgwallzeit, eventuell aus dem 13.-14. Jh. Weiter wurde 
eine Sied1ungsschicht festgestcllt, 5 Siedlungsobjekte mit Spuren der MetallgieBerei, eine Getreide
grube nebst Mi.ihlstein, ein Graben und 5 Graber- alles in die 2. Halfte des 8. bis Anfang des 10. Jh. 
datiert. Auf diese Grabung kni.ipfte im J. 1996 mit seiner Langsseite eine weitere GrabungsfHiche 
g1eicher AusmaBe an. Untersucht wurde wieder ein breites ziegel-steinernes Fundament, das parallel mit 
jenem aus dem vorigen Jahr war, und machtige Sied1ungsschichten, einschlieBlich eingetiefter Teile von 
Sicdlungsobjekten - alles aus der Jungburgwallzeit und dem 13.-14. Jh. Aus der Periode der 2. Halťte 
des 8. bis Anfang des !0. Jh. wurde eine Sied1ungsschicht, ein Grabcn, Siedlungsobjekte und 6 
Korpergraber freigelegt. Untersucht wurdc auch ein urzeitliches, naher unbestimmtcs Objekt. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Va1ách- Dvorek 1997-1998 
O vom GroBm~ihrenmuseum (Abb. 9) 
138, 143152/1,152/2,153/2, 153/3 
Die Grabungsflache von 5 x 15 m kniipfte im J. 1997 vom SO auf die Frci1cgung aus dem vorherigen 
Jahr an. Es wurde eine machtige Schicht, eingetiefte Tcilc von Siedlungsobjekten einschlieBiich 
geraumiger Ofen mit zah1reichcr Keramik und die Fortsetzung des ziegel-stcinernen Fundaments frei
gelegt, alles aus dem 13.-14. Jh. Weiter wurden Úberrcste der Siedlungsschicht aus der groBmahri
schcn Periode festgestcllt: Graber oder eingetieťte Objekte wurden keine ťreigelegt. Im J. 1998 wurde 
parallel mit der JesuitenstraBe eine Grabungst1tiche von 5 x 12 m angelcgt, der auf Suchschnitte aus 
den J. 1995 und 1997 ankniipfte. Erforscht wurde ziegel-steinernes Mauerwerk mehrerer Gebaude 
einschlieBiich jenes aus dem vorigen Jahr, weiter eingetieťte Teile von Siedlungsobjckten cinschieB
Iich der Úberreste keramischer Ofen mit groBer Menge Keramik, und Siedlungsschichten - alles aus 
dem 13.-14. Jh. Wciter wurden 14 Sied1ungsobjckte mit Spuren einer MctallgieBcrei und eine in die 
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2. Ha!fte des 8. bis Anfang des 10. Jh. datierte Schicht. In demselben Jahr wurde eine weitere 
Grabungsflache von 15 x 17 m in der Nahe der Huštěnovská-StraBe angelegt, die auf den Suchschnitt 
aus dem J. 1993 ankniipfte. Freigelegt wurde wieder ein massives ziegel-steinemes Fundament eines 
umfangreichen Gebaudes, das in die betreffende Flache vom SW reichte, ein Graben mit Ůberresten 
von Holzkonstruktionen in Forrn zahlreicher Pfostengruben und eine Schicht - alles in das 13. Jh. 
und spater datiert. Weiter wurde der Grabensverlauf festgestellt, seine Verfiillung sowie die Siedlungs
schicht aus 2. Halfte des 8. bis Anfang des 10. Jh. untersucht (Siedlungsobjekte oder Graber wurden 
nicht festgestellt). Die Grabung wurde durch den geplanten Aufbau einer neuen Kirche veranlaBt. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Valách- Dvorek 1999 
O vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
4546/5 
In der Nahe der bestehenden Halle legte L. Galuška eine Grabungsflache von 5 x 15m an. Entdeckt 
wurden Schichten (einschlieBlich der Auelehme) ab dem 13. Jh. weiter. Untersucht wurden ebenfalls 
Schichten, der Graben in seinem ganzen Profil, 3 Korpergraber (davon ein Doppelgrab), ein Gruben
haus mit zahlreichem, besonders keramischem Material aus 2. Halfte des 8. bis Anfang des 10. Jh. 
Der Eichenbalken aus der Grabung wurde dendrochronologisch zum Jahr 975 datiert (Nachricht von 
Mgr. J. Vrbová-Dvorská). 
MLMBrno. 
Mtindliche Mitteilung von L. Galuška. 

Na Valách- Dvorek 2000 
O vom GroBmahrenmuseum (Abb. 9) 
137 
Die Grabungsflache von 25 x 15 m wurde unter dem 0-Hang, in der Nahe des Kellers und der Halle 
angelegt und kntipfte auf jene aus dem J. 1991 und teilweise auch auf jene aus den J. 1989-90 an. 
Abgedeckt wurden Schichten und ein ziegel-steinernes Baufundament- alles ab dem 13. Jh. weiter. 
Daneben wurden 44 Korpergraber, 3 Siedlungsobjekte erforscht und es wurden 5 Grabenschnitte 
angelegt, der Verlauf der Palisadenrinne festgestellt- alles rahmenhaft in die 2. Halfte des 8. bis Anfang 
des 10. Jh. datiert. Wtihrend der Grabung wurden vor allem bedeutende Grabfunde gewonnen - Ohrringe, 
Halsringe, Waffen, Reiterbedarf, eine romische Mtinze, Messer usw. einschlieBlich der Spuren anti
vampirischer Praktiken. Unter Siedlungsfunden tiberwogen Keramik, Stein- und Knochenartefakte. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Valách- Nový Svět 1995 
an der Ecke der Konstantinova- und der Mojmírova-StraBe, der Velkomoravská- und der 
Velehradská-StraBe (Abb. 9) 
591, 130/15 
Die Grabung wurde ca. 200 m W des Museums GroBmahrens durchgefiihrt und durch den Abraum 
des Bauschutts beim Aufbau eines Familienhauses veranlaBt. Es wurden zwei wenig deutliche Pfosten
gruben und FuBbOden zweier kleinerer Siedlungsobjekte festgestellt. Sie beinhalteten Fragmente 
mittelburgwallzeitlicher Keramik. An der Ecke der Velkomoravská- und Velehradská-StraBe. NNO 
vom GroBmahrenmuseum verlief die Grabung wieder im Zusammenhang mit dem Bau eines 
Familienhauses. Wieder konnten Spuren nach groBen Pfosten und Unterteile seichter Objekte 
mittelburgwallzeitlichen Alters erfaBt werden. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Valách 1997 
NW vom GroBmahrenmuseum, in der V. Hrubý- und der Na Hradbách-StraBe (Abb. 9) 
4560/11 
Beim Abteufen der Rille fiir die Telefonleitung (SPT Telecom) wurden durch L. Galuška 4 groB
mahrische Graber mit Ohrringen, Messem und Garnituren des Wadenriemenbeschlags untersucht. 
MLMBrno. 
Mtindliche Mitteilung von L. Galuška. 

Na Valách- Stodůlky 1985 
Alšova-StraBe, N vom GroBmtihrenmuseum (Abb. ll) 
2350 
Bei der Untersuchung der Fundamentrillen eines Wohnhauses wurden in der sandigen Sohle 
ůberreste dreier Korpergraber aus der groBmtihrischen Periode festgestellt. 
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MLMBmo. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Valách- Stodůlky 1999 
Altéře-StraBe, O vom GroBmahrenmuseum (Abb. ll) 
134/1-2 
In der StraBe Altéře, an der StraBenecke O. vom Museum wurden beim Autbau eines Familienhauses 
groBmahrische Kulturschichten, Funde von Siedlungscharakter, menschliche Knochen aus zerstreuten 
Grabem aus der Graberfeld "Na Valách" und Spuren ehemals flieBenden Wassers (Mtihlgrabens) 
oder eines mit der Befestigung des mittelalterlichen Marktdorfes Veligrad zusammenhangenden 
Grabens freigelegt. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Valách- Stodůlky 1999 
N vom GroBmahrenmuseum, in der Alšova-StraBe (Abb. ll) 
3142/7 
Beim Bau eines Familienhauses untersuchte L. Galuška zwei groBmahrische Graber. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Nicht lokalisierte Funde 

1/26. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus der Flur "Na Valách" - "Nový Svět" sind Funde der Kultur mit Lausitzer Keramik bekannt; 
wahrscheinlich handelte es sich um eine Siedlung dieser Kultur. 
? 
V. HRUBÝ- J. PAVELČÍK (1992, 135). 

O 100m 

Abb. 9. Staré Město, "Na Valách". Untersuchungen 1/1, 112, 114, 1/5, 118, l/9, 1/10, 1111, 1/12, l/13, 1/14, l/15, l/16, 1117, 
1/18, 1/19, 1120, 1121 und l/22. M- Gebaude des GroBmtihrenmuseums. 
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Abb. 10. Staré Město "Na Valá " ' ch . Untersuchungen 1/3, l/5 und 1/6 M G .. . - ebaude des GroBmiihrenmuseums. 

Abb. ll. Staré Město, "Na V V " a ach . Untersuchungen 1/23, 1/24 und 1125. 
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2.2. Špitálky 

Der Stadtteil "Špitálky" befindet sich auf dem sog. Velehrader Gelandevorsprung und bildet den 
ganzen Stidwestteil des lntravillans von Staré Město. Sie entstand in ihrem Ganzen erst nach dem 
J. 1918. lm Osten grenzt sie das Bach Salaška, im Norden die StraBe zum Bahnhof, im Westen die 
sog. Stará Příkopa und im Stiden das rechte Marchufer ab. Dieser Raum wurde im J. 1883 durch den 
tiefen Einschnitt der lokalen Eisenbahn Staré Město- Uherské Hradiště getrennt. Das Ostende des 
Stidteils, das zum Ůberschwemmungsgebiet "Niva" sinkt, heiBt "Čertův kút". Das Westende des Stidteils 
bildet die Flur "U Stohu". Der Nordteil von "Špitálky", wo im J. 1949 Fundamente einer groBmahri
schen Kirche entdeckt wurden, ist heute die Flur "Na Špitálkách" im engeren Sinne des Wortes. 
Geographisch sowie fundgemaB kntipft sie jedoch auf Fluren "Písečnice" und "Nová Čvrt"' an. 

Der Velehrader Gelandevorsprung wurde seit dem Palaolithikum besiedelt, wie es vereinzelte 
Funde palaolithischer Spaltindustrie zeigen. Von der weiteren intensiven urzeitlichen Besiedlung zeugen 
Funde geschliffener Industrie der Kulturen mít Linearband- und mahrischer bemalter Keramik, 
Keramikfunde aus der Periode der Aunjetitzer und mitteldonaulandischen Htigelgraberkultur sowie 
aus der Urnenfelderzeit einschlieBlich der Hallstattzeit. 

Ůberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Špitálky" wird in folgen
den Arbeiten zusammenfasst: V. HRUBÝ (1939), A. ZELNITIUS (1943) und J. POULÍK (1950c, 1955). 
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Špitálky- sog. Myklíkovo naleziště, Ende des 19. Jh. 
im SW-Te i! des Staré Město, a uf dem sog. Velehrader GeHindevorsprung, S-Richtung von der StraBe 
Staré Město- Brno, in N-Teil der Flur "Špitálky" (Abb. 16) 
4729/4, 5206/1 
Bereits beim Bau der Eisenbahn im J. 1888 wurden im NW-Teil von "Špitálky", der als "Na 
Špitálkách" bezeichnet wird, verschiedene urzeitliche Gegenstande entdeckt (sog. Myklíks Fundstatte). 
Der Lehrer F. Myklík untersuchte dort insgesamt 6 Siedlungsobjekte, die als "Brandstiitten" 
bezeichnete, in welche ca. I O groBmahrische Kčirpergrtiber eingetieft waren. Die Grtiber beinhalteten 
burgwallzeitliche Keramik, Eisenlanzen und Bronzeohrringe. Im J. 1893 barg dort I.L. Červinka aus 
einem zerstčirten Sied1ungsobjekt Scherben von BurgwallzeitgefůBen. 
MLM Brno- nicht iiberpriiťt. 
LL. ČERYINKA (1928, 148); K. HANÁK (1931; 1939); V. HRUBÝ (1939; 1965, 52-71); Fundbericht 
im AI Brno (Nr. 675/51). 

Špitá1ky- Na Špitálkách 1924-1936 
in N-Teil der Flur "Špitálky, N von der čirtlichen Eisenbahn und sog. "Myklíks Fundstatte" (Abb. 16) 
156/l, 157/1, 158/1-2, 159/1-2, 160/1-4, 240/6. 240/17-240/50, 240/89-240/92, 240/99, 240/358, 
240/488, 802, 811-814,849,864-865,902-903,968, 1002, 1092,6254 (s. Karte) 
N des Einschnitts der Eisenbahn grub A. Zelnitius insgesamt 47 groBmahrische Grtiber und ll 
Siedlungsobjekte aus. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht iiberpriift). 
A. ZELNITIUS (1943); Fundbericht im Al Brno (Nr. 2817/47, 332/50, 1755/50, 1835/50, 35/51, 
123/51). 

Špitálky- Na Špitálkách (U stohu) 1949 
im SW-Teil der Flur "Špitálky" (Abb. 17) 
240/431 
Beim Schotterabbau aus dem Profil der FluBterrasse auf dem rechten Uťer des Altwassers der March 
wurden in der F1ur "U Stohu", dicht hinter der Bierbrauerei von Staré Město 3 Korpergraber ohne 
Grabbeigaben zerstčirt. Bald danach wurden dort beim Maschinenschotterabbau nicht nur weitere 
Korpergriiber ohne Grabbeigaben. sondern auch die ganze Siidhtilfte der Fundamente einer groB
mtihrischen Kirche vernichtet. Noch in demselben Jahr nahm dort das Staatliche archaologische 
Institut Brno unter der Leitung von J. Poulík eine Rettungsgrabung auf. Dabei wurden weitere 38 
Korpergrtiber mit reicher Ausstattung entdeckt (Sporen, Eisenmesser, silberne und go1dene Ohrringe 
und Kugelknopfe, Sargbeschltige, cine runde Plakette mit getriebenem Relief eines Reiters mit Fal ke 
usw.). Nach erhaltenen Fundamentgrtiben hatte die Kirche ein rechteckiges Schiff, das auf der 0-
Seite mit einer halbkreisfčirmigen Apsis abgeschlossen war und im W in Nartex iiberging. An der 
NO-Ecke der Kirche wurden Úberrestc eines kleineren Baus mit Eintiefung, wohl eines Baptisteriums 
entdeckt. Eine tihnliche Eintiefung gab es auch an der SW-Ecke des Nartexes. Die Kirche war 
18,5 m Iang und ungefůhr 8 m breit. Ihr GrundriB erhielt sich nur in Form von Fundamentausbruchs
grtiben. Entlang der S- und W-Seite der Kirche wurden Pťostengruben und Spuren holzerner 
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Einfriedung cntdeckt. 
MLM Brno. 
J. POULÍK (1950a, 1950b, 1950c, !955). 

Špitálky- Na Špitálkách 1954 
ca. 80 m O der groBmahrischen Kirche (Abb. 17) 
241/3 
Im MUrz 1954 erforschte E. Lepka ca. 800 m O der Fundamente der groBmahrischen Kirche, in der 
Wand der abgebaggerten Flache zwei Gruben der Lausitzer Kultur mit Keramikfunden und Tier
knochen. Die Funde ki:innen heute nicht naher lokalisiert werden (mit Verstreuung von ca. 50 m). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht UberprUťt). 
Fundbericht Nr. 463/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách 1957 
in der B. Němcová-StraBe, S von der StraBe Brno - Uherské Hradiště (Abb. 16) 
2401138,240/155 
Im Februar 1957 erforschte E. Lepka im Garten des Hauses Nr. 1142 cine runde Grube, die er als 
Brunnen interpretierte (T. ISO cm, Dm. 120 cm) und die mit Lehm und Sandsteinbli:icken sowie mit 
Keramik aus dem 9.-1 O. Jh. und cinem eisernen Eimergriff erťlillt war. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
Fundbericht Nr. 484/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
Špitálky- Na Špitálkách 1964 
Haus Nr. 1529 (Haus von A. Zelnitius) in der Na Vyhlídce-StraBe, N von der Eisenbahn Staré Město 
- Uherské Hradiště (Abb. 17) 
1792 
Im Oktober 1964 wurden beim Abteufen eines Kanalisationsgrabens urzeitliche sowie frlihmittel
alterliche Objekte gesti:irt. Die Fundstelle wurde durch E. Lepka untersucht, der dort cine Sondierung 
durchfUhrte. Er erťorschte zwei Siedlungsgruben aus der Burgwallzeit und cin Objekt, das durch die 
Keramik in die Periode der Lausitzer Urnenfelder datiert wird. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Tnv.Nr. SF 33911-33972, SF 34124-34128 (nicht Uberprliťt). 
Fundbericht Nr. 334/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách. A. Skráškové-StraBe 1965 
SO-Teil der Flur "Špitálky", N von der StraBenbahn Staré Město- Uherské Hradiště (Abb. 16) 
240/358-359 
Im Oktober 1965 sti:irte der Wasserleitungsgraben groBmahrische und hallstattzeitliche Sied
lungsobjekte sowie einen hallstatt- und einen burgwallzeitlichen Graben. ArchUologische Grabung 
flihrte dort R. Snáší! durch, der 36 Objekte freilegte. Der Fundort kann nicht niiher bestimmt werden, 
Funde waren in der ganzen Lange der StraBe zerstreut. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39449- 39609 (nicht Uberprlift). 
Fundbericht Nr. 339/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách, Smetanova-StraBe 1965 
Na Vyhlídce-StraBe, SW Teil der Flur "Špitálky" (Abb. 17) 
240/179 
Im Herbst 1965 sti:irte der Wasserleitungsgraben groBm~ihrische Siedlungsobjekte- cin Grubenhaus 
und einen eingehauten Lehmofen, die R. Snáší! untersuchte. Nach den Keramikťunden datierte der 
Grabungsleiter den Ofen (mit vier Etagen) in das 9. Jh. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39420- 39447. 
Fundbericht Nr. 206/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách- Na Vyhlídce-StraBe 1965-I 
Na Vyhlídce-StraBe, N von der alten Eisenbahnstrecke (Abb. 16) 
240/355 
Beim Abteufen des Wasserleitungsgrabens oberhalb der altcn Eisenbahn Uherské Hradiště - Staré 
Město wurden urzeitliche Objekte der Kultur mit Linearbandkeramik, cin Objekt der Lausitzer 
Kultur und drci Objekte aus der groBmahrischen Periode (Vorratsgrube, Grabenteil und Feuerstelle) 
gesti:irt. 
Slovácké Mus.Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 33973 - 34123. 
Fundbericht Nr. 343/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách- Na Vyhlídce-StraBc 1965-II 
Na Vyhlídcc-StraBe (Abb. 16) 
240/281-282, 240/355 
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Flu~ Morava (March) 
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Abb. 12. Staré Město, "Špitálky". Fundsituation in der Flur "Čertůj kút" nach V. HRUBÝ (1939). 
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Beim Abteufen der Fundamente eines Fami1ienhauses wurde durch R. Snášil ein groBmiihrisches 
Korpergrab eines Mannes (die Ausstattung bildeten zwei Eisenmesser und das Fragment eines 
Eisenpfriems), ein groBmahrischer Graben (innere Befestigung)"und ein Siedlungsobjekt aus dem 
Ende des 9. bis Anfang des 10. Jh., das den Graben iiberdeckte, freigelegt. Es konnte ebenfalls ein 
Teil des Grabens erfaBt werden, der Keramikscherben der Lausitzer Kultur beinhaltete. Funde waren 
auf mehreren Parzellen zerstreut und sind nur annahernd lokalisierbar. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. 34629- 34637. 
Fundbericht Nr. 343/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách, Wasserleitung 1965 
Palackého-, Erbenova-, Za školou- und R. Filip-StraBe, 0-Teil der Flur "Špitálky" (Abb. 16) 
240/354, 5206/1 
lm Herbst 1965 wurden beim Abteufen des Wasserleitungsgrabens zahlreiche Objekte ges!Ort. Die 
archaologische Forschung von R. Snáší! belegte Objekte der Lausitzer und Platěnicer Kultur, groB
mtihrische Objekte und Fundamente mittelalterlichen Mauerwerks. Insgesamt wurden 31 Objekte 
festgestellt (18 in der Palacký-StraBe, 3 in der Erbenova-StraBe, 4 in der R. Filip-StraBe, 6 in der 
StraBe Za Školou). Fundamente mittelalterlichen Mauerwerks stammten aus dem HofHamberk. Eine 
genauere Lokalisierung ist nicht moglich. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39610- 39755 (nicht iiberpriift). 
Fundbericht Nr. 342/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách- Na Vyhlídce-StraBe 1966 
Na Vyhlídce-StraBe, Haus Nr. 1159 und 1136 (Abb. 16) 
240/309 
Aus dem Aushub vor Familienhausern wurden isolierte Scherben der Kultur mít Linearbandkeramik 
und der Lausitzer Urnenfelderkultur geborgen. Bei der Renovierung der Wasserleitung wurden zwei 
Schlesisch-Platěnicer und ein groBmahrisches Siedlungsobjekt ges!Ort und durch R. Snášil 
dokumentiert. In derselben StraBe wurden beim Abteufen der Kellerfundamente (Parzellenr. 
240/309) folgende Objekte ges!Ort: Eine Lausitzer Siedlungsgrube, ein slawisches Brandgrab, eine 
groBmtihrische Hiitte, eine Pfostengrube ohne ntihere Bestimmung und ein groBmtihrisches Korper
grab. Weitere Grtiben fiir die Wasserleitung in dieser StraBe s!Orten weitere 7 Lausitzer Siedlungs
objekte und 3 groBmahrische Objekte (Vorratsgrube, Schmiedeesse, Siedlungsobjekt), die R. Snášil 
untersuchte. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39757- 39804, SF 39970- 39980 (nicht iiberpri.ift). 
Fundbericht Nr. 343/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách - Erbenova-StraBe 1966 
vor dem Haus Nr. 1174 in der Erbenova-StraBe, 0-Teil der Flur "Špitálky" (Abb. 16) 
240/254 
lm August 1966 wurde in einer Grube vor dem Haus Nr. 1174 durch R. Snášil wahrscheinlich eine 
Weberwerkstatt aus der Periode der Lausitzer Kultur dokumentiert. Es konnte keramisches Material 
und ein vollsttindiges Tongewicht gerettet werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39999 - 40068 (nicht iiberpriift). 
Fundbericht Nr. 596/98 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
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U m15ln/ dráhy 

o 200m 

Abb. 13. Staré Město, "Špitá1ky". Fundsituation in der F1ur "Na Špitálkách" in den Jahren 1925-1936 nach A. ZELNITIUS 
(1943). 

2114. Unters.: 
Lage: 
Parzel/e: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

2115. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

2/16. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 

Špitálky- Na Špitálkách- Na Vyhlídce-StraBe 1970 
vor dem Haus Nr. 1453 in der Na Vyhlídce-StraBe, SW-Teil der Flur "Špitálky" (Abb. 17) 
1430 
Beim Abteufen der Rille fUr die Kanalisationsleitung wurde cin groBmahrisches Kbrpergrab gestbrt, 
das E. Lepka freilegte. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
Fundbericht Nr. 343/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Špitálky- Na Špitálkách - Na Vyhlídce-StraBe 1996 
Na Vyhlídce-StraBe, SW-Teil der Flur "Špitálky" (Abb. 17) 
1164 
Beim Anbau des Familienhauses (Keramikwerkstatt) wurde durch L. Galuška in der Fundamentrille 
ein wahrscheinlich groBmahrisches Korpergrab entdeckt. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Špitálky- Čertův Kůt 1937-1938 
S von der Eisenbahnstrecke (Abb. 16) 
240/448, 240/452, 240/480, 5206/1, 5271 
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Abb. 14. Staré Město, "Špitálky". Fundsituation der Kirche "Na Špitálkách" nach V. HRUBÝ (1965). 

Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

2117. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 

Die Flur "Čertův (Čertůj) kút" bildet das 0-Ende des S-Teils der Flur "Špitálky", die zur Talauenlage 
"Niva" sinkt. In den J. 1937-38 wurden dort auf dem hohen, nicht regulierten Marchufer bei der 
Senkung einer Anhohe zwecks des Aufbaus der Eisenbahn insgesamt 49 groBmahrische Korpergraber 
und 25 Siedlungsgruben sowohl aus der Burgwallzeit, als auch aus der Urzeit festgestellt. Damit 
konnte die Besiedlung bereits im Pa1aolithikum (Klinge, Mammutschulterblatt), Neolithikum (Kultur 
mit Linearbandkeramik), Áneolithikum (Jevišovicer Kultur), in der Bronzezeit (mitteldonaultindische 
Htigelgraberkultur, Lausitzer Kultur), in der Hallstattzeit (P1atěnicer Kultur), romischer Kaiserzeit 
(germanische Siedlung und Depot romischer Mtinzen aus dem 3.-4. Jh.) und in der Burgwallzeit 
belegt werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2663 - 2664, SF 2665 - 2686, SF 2701, SF 2760 -
2769, SF 2792 - 2796, SF 2830, SF 2859, SF 2975 - 2977, SF 3806, SF 4243 - 4256, SF 5336 -
5671, SF 5729 - 5734, SF 5736- 5742, SF 5672- 5728, 13565 - 13570, 13890- 13903, 14285 -
14304, 14798- 14801 (nicht i.iberprtift). 
L. GALUŠKA (2000, 70); K. HANÁK (1931, 8-9); V. HRUBÝ (1939); A. ZELNITIUS (1941, 66); 
Fundbericht im AI Brno (Nr. 1344/47). 

Špitálky- Čtvrtě 1953 
Haus Nr. 1077, N von der StraBe Uh. Hradiště- Brno (Abb. 17) 
1033 
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~ 
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O- súiebú objekty 

Abb. 15. Staré Město, "Špitálky". Fundsituation nach V. HRUBÝ (1965). 

2/18. 

2/19. 

2/20. 

Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 
Nachw.: 

lm Graben fůr die Wasserleitung untersuchte E. Lepka ein groBmUhrisches Ki:irpergrab (Nr. 152). 
? 
V. HRUBÝ (1965, 68). 

Špitálky- Písečnice 1902, 1909 
Haus Nr. 279, 750 und 802 in der Nová čtvrť-StraBe, N von der StraBe Uh. Hradiště- Brno 
259/35,717,724 (Abb. 16) 
Beim Autbau des Familienhauses wurden 5 groBmahrische Ki:irpergrliber gesti:irt. 
? 

Lit.: V. HRUBÝ (1965, 68); A. ZELNITIUS (1933, 28). 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Špitálky- Písečnice I 933 
N von der StraBe Uh. Hradiště- Brno, Haus Nr. 776 und 93 in der Nová Čtvrt'-StraBe (Abb. 16) 
4548/5 
In 1933 erforscht K. Hanák zwei groBmahrische Ki:irpergrUber (Nr. 92 und 93). 
? 
V. HRUBÝ (1965, 68); A. ZELNITJUS (1934, 21). 

Špitálky- Písečnice 1957 
N von der StraBe Uh. Hradiště- Brno, Haus Nr. 750 in (auf der Nová čtvrt'-StraBe) (Abb. 16) 
259/35, 39112 
Beim Abteufen des Kellers eines Familienhauses untersuchte E. Lepka ein gesti:irtes, wahrscheinlich 
groBmahrisches Ki:irpergrab. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 68). 
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Nicht lokalisierte Funde 

2/21. 

2/22. 

2/23. 

2/24. 

2/25. 

2/26. 

2/27. 

2/28. 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Uložení: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Uložení: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 

lm N-Teil der Flur "Špitálky", in der Nlihe der sog. "Myklíks Fundstlitte" erforschte I.L. Červinka im 
J. 1893 Siedlungsobjekte, aus welchen er GefáBscherben mit Wellenlinien und drei axtfdrmige 
Barren gewann, die wahrscheinlich aus einem durch Ackerarbeiten zerstdrten Depot stammten. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 58). 

lm J. 1899 wurde in der Flur "Špitálky" ein Bronzedepot der mitteldonauhindischen Hligelgrliber
kultur entdeckt (Axt, 2 Verzierungen, Armblinder, Anhangsel, Keramik und Textilienreste). 
') 

V. HRUBÝ (1968/69, 51-58); V. HRUBÝ- J. PAVELČÍK (1992, 134). 

In den J. 1889-96 wurden dank der Erosionstlitigkeit der March in der Flur "Špitálky"- "Čertův kút" 
Feuerstellen mit GefliBscherben, Siedlungsobjekte mit burgwallzeitlicher Keramik und vier Kiirper
grliber durch F. Myklík und I.L. Červinka festgestellt. 
? 
F. MYKLÍK (1890, 84); V. HRUBÝ (1965, 56). 

Aus den 30er Jahren des 20. Jh. werden aus "Špitálky" - "Niva" (aus dem Úberschwemmungsgebiet, 
das auf "Čertův kút" anknlipft) Funde der Kultur mit Linearbandkeramik (Siedlung), ein Axthammer 
der Schnurkeramikkultur, Bronzebeile mit erweiterter Schneide und Bronzebeile mit Zentrallappen 
angefi.ihrt. 
? 
L. GALUŠKA (2000, 60); K. HANÁK (1935, 48); V. HRUBÝ ( 1982, 83); R. SNÁŠIL (1981, 52). 

Aus der Flur "Špitálky" stammt aus dem J. 1950, aus dem Garten Herrn M. Patíks der Fund eines 
arabischen Amuletts aus gepreBtem Rubinglas mit arabischer Inschrift "Gott (Glauben in Gott) reicht 
mir (fi.ir die irdische Wanderung)" (Úbersetzung Prof. F. Tauer). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 38811. 
Fundbericht Nr. 580/98 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Aus der Flur "Špitálky" ťi.ihrt R. Snášil den Fund eines Krugs der Glockenbecherkultur an, der wohl 
aus einem gestdrten Grab stammt. 
? 

Lit.: R. SNÁŠIL(198l, 50). 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus der Flur "Špitálky" - "Niva" stammen aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht 
lokalisierte Funde der Kultur mit Linearbandkeramik, ein Axthammer der Schnurkeramikkultur und 
eine Bronzeaxt mit erweiterter Schneide. 
? 
L. GALUŠKA (2000, 60); K. HANÁK (1935, 48); V. HRUBÝ (1982, 83); R. SNÁŠIL (1981, 52). 

Beim Abteufen der Fundamente des Hauses P. Botlíks in der Flur "Špitálky" -A. Škráškové-StraBe 
wurden Keramikfragmente der Podoler Kultur gemeinsam mit einem Sttick Textilie aus der 
Urnenfelderzeit geborgen. 
? 
V. HRUBÝ (1968/1969, 51-58). 
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o 200m 

Abb. 16. Staré Město, "Špitálky". Untersuchungen 2/1, 2/2, 2/5, 717, 2/9, 2/10, 211 I, 2/12, 2/13, 2/16, 2/18, 2/19 und 2/20. 

o 200m 

Abb. 17. Staré Město, "Špitálky". Untersuchungen 2/3,2/4,2/6,2/8,2/14,2/15 und 2/17. 
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2.3. Na Dědině 

Die Flur "Na Dědině" stellt den altesten (sUdóstlichen) Teil von Staré Město dar und dehnt sich 
auf dem erhóhten Rechtufer der March aus. lm SUden und Osten ist sie durch Auenwiesen abgegrenzt, 
im Westen durch das Bach Salaška und im Norden durch den erhóhten Auslaufer des sog. Jalubí
Gelandevorsprunges, wo das altslawische Graberfeld "Na Valách" liegt. In ihrem SUdostteil befindet 
sich auf einer maBigen Anhóhe die Hl. Michael-Kirche (mit dem Fundamentmauerwerk der ursprtingli
chen groBmahrischen Rotunde), in deren Nahe V. Hrubý 1981 Spuren eines groBmahrischen Residenz
gebaudes freilegte (die Grabungen wurden in den J. 1987-88 durch L. Galuška fortgesetzt). Die Grabung 
bewies die ununterbrochene Besiedlung dieser Stelle von dem 8. bis zum 13. Jh., also bis zur Grtindung 
des Marktdorfs Veligrad, das dem Zisterzienser Kloster in Velehrad gehórte. Gerade die Zisterzienser 
bauten in der Mitte des 13. Jh. die alte Rotunde in eine Kirche mit langlicher Disposition um und 
unweit davon errichteten sie die Hl. Johannes-Kapelle als Beinhaus. Der ganze Bezirk war wohl mit 
einem Wall und Graben befestigt. 

Oberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Na Dědině" wird in 
folgenden Arbeiten zusammenfaBt: V. HRUBÝ (1965; 1967) und L. GALUŠKA (1990). 

3/1. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

3/2. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

3/3. Unters.: 
Lage: 
Par::elle: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

3/4. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Naclzw.: 
Lit.: 

3/5. Unters.: 
Lage: 
P_arzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/6. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Na Dědině 1925 
Garten des Hauscs Nr. 87, NO von der Hl. Johannes-Kapelle (Abb. 20) 
222/l 
Aus dem Garten des Hauses stammt ein Keramikfund- ein groBmahrischer Topf. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 391). 

Na Dědině 1935 
Gm1en des Hauses Nr. 472, ca. 50 m NW von der Michaelkirche (Abb. 20) 
220/l 
lm Garten des Hauses entdeckte K. Hanák eine Feuerstelle mit Fragmenten romischer Dachziegeln. 

V. HRUBÝ (1965, 74). 

Na Dědině 1935 
beim Haus Nr. 79 (Abb. 20) 
6/1 
Auť der Baustelle des Verkauťsstands am Haus Nr. 79 wurden zwei groBmahrische Korpergraber gestbrt. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 74). 

Na Dědině 1940 
beim Haus Nr. 87 (Abb. 20) 
4550/4 
Am Friedhof neben dem Haus wurde durch A. Zelnitius eine Grube ťlir die Beisetzung der Knochen 
aus dem Beinhaus abgeteuťt, die ein eingetieťtes Objekt aus der groBmahrischen Periode mit 
Keramikťunden stbrte. 
•J 

V. HRUBÝ (1965, 74). 

Na Dědině 1943 
Haus Nr. 417 (Abb. 20) 
358 
lm Garten des Hauses untersuchte A. Zclnitius insgesamt 4 groBmahrische Objekte - 2 Feuerstellen 
und 2 Gruben mit Keramik und Resten der Baumrinde. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 391). 

Na Dědině 1952 
Haus Nr. 74, 78, 84, 87 und 906 (Abb. 20) 
4550/4 
In den Garten der oben angeťiihrten Hauser untcrsuchte A. Zelnitius naher unbestimmte groB
mahrische Gruben mit Keramikscherben. 
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3/8. 

3/9. 

3/10. 

3111. 

3/12. 
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Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

? 
V. HRUBÝ (1965, 391). 

Na Dědině 1955 
vor dem Haus Nr. 78, 79 und 141 (Abb. 20) 
4551/5 
Beim Abteufen des Wasserleitungsgrabens wurden 3 groBmahrische Siedlungsobjekte, ein Korper
grab und ein Objekt mit Keramik der Lausitzer Kultur gestort. Die Grabung flihrte E. Lepka. 
? 

Lit.: V. HRUBÝ (1965, 75). 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Na Dědině 1956 
Garten des Hauses Nr. 78 und 82 (Abb. 20) 
811-3 
Bei Sondierungen legte V. Hrubý 2 groBmahrische Objekte (Grubenhauser), 3 Korpergr~iber und 
eine Schicht mit Funden aus dem 12.-13. Jh. frei. 
MLM Brno. 
V. HRUBÝ (1965, 75). 

Na Dědině 1962 
beim Haus Nr. 78, 87, 417 und im Presbyterium der Michael-Kirehe (Abb. 20) 
9/1-2, 353 
Bei einer Testgrabung fand V. Hrubý am Haus Nr. 78 ein groBmahrisches Siedlungsobjekt mit 
Steinuntermauerung und ein Korpergrab. Am Haus Nr. 87 wurde ein weiteres Objekt gestort, im 
Garten des Hauses Nr. 417 wurde eine Feuerstelle festgestellt und schlieBlich bei der Grabung im 
Presbyterium der Michaelkirche wurden Fundamente einer groBmahrischen Rotunde gemeinsam mit 
der groBmahrischen Kulturschicht und 4 Korpergrabern freigelegt. 
MLMBrno. 
V. HRUBÝ (1961; 1965). 

NaDědině 1981 
Za radnicí-StraBe, die Baustelle einer Kinderkrippe (Abb. 21) 
195/2, 2290 
Bei Erdarbeiten auf der Baustelle wurden zwei groBmahrische Siedlungsobjekte gestort. In demselben 
Jahr wurde cin eingetiefter kuppelartiger einrtiumiger Lehmofen aus der 2. Halfte des 16. Jh. fest
gestellt. Beim Abteufen von Graben flir Leitungsnetze wurden weitere mittelalterliche Schichten gestort. 
Es wurde ein Teil eines Hauses (gestampfter LehmfuBboden und dicke Schicht vom Lehmbewurf) 
aus der Wende des 15. und 16. Jh. freigelegt. das im Verlauf des 16. Jh. cinem Brand zu Opfer 
gefallen war, Grabungen flihrte hier zuerst V. Hrubý, sptiter R. Snášil und R. Procházka durch. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 45/81. 
Fundbericht Nr. 214/95. 241/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Dědině 1980-1985 
in der Nahe der Michael-Kirche (Abb. 20) 
219/1' 219/2, 220/l' 220/2 
In den Hausgarten wurden allmahlich auf den oben angeflihrten Parzellen einzelne Lagen freigelegt, 
wo V. Hrubý Objekte sowohl aus der vorgroBmahrisehen und groBmahrisehen Periode, als auch aus 
der Jungburgwallzeit und dem Mittelalter (13.-15. Jh.) erforschte; er stellte jedoch auch Funde aus 
der Hallstatt- und romischer fest. 
MLM Brno. 
L. GALUŠKA (1990, 121 ). 

Na Dědině 1986-88 
in der Ntihe der Michael-Kirche, ca. 25m NW davon (Abb. 20) 
219/l' 219/2, 220/l' 220/2 
L. Galuška knlipfte auf die Grabungen von V. Hrubý an und untersuchte allmahlich wiederholt 
einzelne Flachen. Er legte einen 4 m breiten und 2,5 m tiefen Spitzgraben frei, der einerseits durch 
Bauschutt, andererseits durch das Material von der Hallstattzeit bis zum Hochmittelalter erflillt war. 
Er untersuchte auch Schollen verschiedener MortelfuBboden in ursprlinglicher Lage, Úberreste von 
gemauerten Bauten (groBere Einzelsteine, Stein mit Mortel, Steinschutt und Schotter, sekundar 
benutzte romische Ziegeln, Fragmente der Dachhaut usw.). ErfaBt wurden ebenfalls zwei parallele 
grabenartige Gebilde, die die Fundstelle in NS-Richtung durchschneiden, voneinander 6,5-10,5 m 
entfernt und mit heterogenem Material verflillt sind. 
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Abb. 18. Staré Město, "Na Dědině". Fundsituation nach V. HRUBÝ (1965). 

Nachw.: 
Lit.: 

3/13. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

MLMBrno. 
L. GALUŠKA (1990, 121-136). 

Na Dědině 1988-1989 
Baustelle des Kauthauses Albert (Abb. 20) 
2425 
Auf dem Hrdinů-Platz (Heldenplatz), auf der Stelle des heutigen Einkaufzentrums Albert, entdeckte 
L. Galuška Siedlungsobjekte und Schichten aus der Zeitspanne zwischen der 2. Halfte des 8. bis Anfang 
des 10. Jh. und aus dem 13.-14. Jh. Von Objekten groBmahrischen Alters handelte es sich um Schmie
den mit groBen axtfOrmigen Barren, Halbprodukten usw., und Kerarrůkwerkstatten mit groBen Ofen und 
zahlreichem Scherbenmaterial. Das illteste mittelalterliche Objekt war ein umfangreiches Grubenhaus. 



3/14. 

3/15. 

3/16. 

3117. 
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Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

MLMBrno. 
Mtindliche Mitteilung von L. Galuška. 

Na Dědině- Za Zahradou 1977-1978 
N von der Stadthaus und StraBenkreuzung Brno - Uherské Hradiště - Zlín, S von der Flur "Na 
Valách" und Jezuitská-Str. (Abb. 21) 
12711,128/1, 129, 13011-2, 131/1-2, 132/1, 133/1, 133/4 
Die Grabung wurde durch den geplanten Bau eines Kindergartens und einer Poliklinik veranlaBt. 
Die Feldarbeiten fiihrte sowohl das Mahrische Landesmuseum unter der Leitung von V. Hrubý 
(slawische Objekte bis Mitte des 10. Jh.), als auch das Slovácké Museum in Uherské Hradiště unter 
Leitung von R. Snášil (Objekte nach der Mitte des 10. Jh.) durch. Untersucht wurden insgesamt !58 
Objekte einschlieB!ich 2 Korpergraber. 89 davon gehorten der Mittelburgwallzeit an, 80 Objekte, die 
teilweise auch groBm1ihrische Objekte stOrten, gehorten dem mittelalterlichen Marktdorf Veligrad 
und dem spiiteren Staré Město an. Mittelalterliche Objekte wurden in folgende Zeithorizonte aufgeteilt: 
Wende des 12. und 13. Jh., 14. und die 1. H1ilfte des 15. Jh. und die 2. Halfte des 15. und das 16. Jh. 
Von groBmahrischen Funden sind bemerkenswert z.B. das Depot von Zimmermannswerkzeugen 
(Schnitzmesser, Áxte), der knocherne Toiletten!Offel, ein fein graviertes Bild auf dem Fragment eines 
Schieferwetzsteins, Eisenschltissel, eine Kollektion axtformiger Eisenbarren, ein Fragment tauschierten 
Sporns, ein Teil der keramischen Kapse! zum Brand slawischer Keramik antiker Formen usw. Von 
mittelaltelichen Funden konnen beispielsweise folgende angeftihrt werden: Keramische Teller und 
Krtige, EisenmeiBel, Sporn, sog. hussitisches Pfeil, zangenfOrmige GieBform fůr Bleikugeln tur SchieB
wafťen, Mtinzen aus dem 16.-19. Jh., entdeckt wurde auch ein Fragment romischer Ziegel mit dem 
Stempel der XITII. Legie. Von funktionsbestimmten Objekten konnen Wohnbauten mit Heinzanlagen 
oder BrotOfen, Werkstatten (Backerei, Kalkbrennerei, Eisenhtittenofen und Wirtschaftsobjekte wie 
Speicher, Vorratsgruben, Sttille usw.) angefi.ihrt werden. lnteressant ist auch der Befund eines Brunnens 
mit Schacht aus dem Trockenmauerwerk. Der offene seichte Wasserbehalter mit Funden vorwiegend 
aus dem 17.-18. Jh. kann als das Teich Žabník interpretiert werden, das aus neuzeitlichen schriftlichen 
Quellen bekannt ist. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 8338- 27104; MLM Brno. 
R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA ( 1980); Fundbericht Nr. 195/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Dědině- Za Zahradou 1981 
in der ehemaligen Pionýrská-StraBe, N vom Hrdinů-Platz (Heldenplatz) (Abb.21) 
4546/6 
lm April 1981 wurde der Graben ftir den KanalisationsanschluB vom Gebaude des Kindergartens in 
die Hauptkanalisationsleitung auf dem Heldenplatz durchgefiihrt. Die Rille starte 3 Objekte, die durch 
R. Snášil und R. Procházka untersucht wurden. ErťaBt wurde ein Teil eines Wohnhauses von 
Blockbaukonstruktion mit dreiwandigen Saulen und BrettfuBboden (Objekt Nr. I). Wande waren aus 
Rundholz verfertigt und ihre Fu gen mit Lehmbewurf geftillt. Die Hauslange war 1 O m, die Breite 4,8 
m. Das Haus war wahrscheinlich zweiteilig und N davon wurden Ůberreste zweier Bauten 
wirtschaftlichen Charakters festgestellt, ursprtinglich am ehesten wieder aus Holz mit Lehmbewurf 
konstruiert. Alle drei Bauten fielen einem Brand zum Opfer. Anhand der Keramik und des Reiter
btigels ist die Datierung an das Ende des 15. bis Anfang des 16. Jh. moglich. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 43/81-44/81. 
Fundbericht Nr. 213/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Dědině 1993 (Abb. 22) 
Hradišťská-StraBe, N und NO von der Michael-Kirche 
4551/5 
Beim Abteufen des Gasleitungsgrabens wurde eine mittelburgwallzeitliche Schicht festgestellt, die 
vor allem keramisches Material und Tierknochen beinhaltete. Teilweise konnten auch Reste von 
Siedlungsobjekten aus der Zeit GroBmlihrens erfaBt werden. Uber dieser Schicht befand sich eine 
jungburgwallzeitliche bis hochmittelalterliche Schicht. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Dědině- Kapelle des Hl. Johannes-Kapelle 1997 
bei der Hl. Johannes-Kapelle im Friedhof von Staré Město (Abb. 20) 
352 
lm Zusammenhang mit der Renovierung der Johannes-Kapelle (Beinhaus) legte L. Galuška 
Suchschnitte rund um die Umfassung des ganzen Gebaudes an; dokumentiert wurde auch das 
oberirdische Mauerwerk auf der lnnenseite der Kapelle, in deren lnterieur Spuren ursprtinglicher 
Bemalung und Konsekrationskreuze entdeckt wurden. 
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Abb. 19. Staré Město, "Na Dědině". Fundsituation nach L. GALUŠKA (1990). 

Nachw.: 
Lit.: 

3/18. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/19. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

MLM Brno. 
Mi.indliche Mitteilung von L. Galuška. 

Na Dědině- Hl. Michael-Kirche 1998 
im Interieur der Michaelkirche am Friedhof von Staré Město (Abb. 20) 
353 
Im Zusammenhang mit der Renovierung des Kircheninterieurs nach der Ůberschwemmung unter
suchte L. Galuška einen Teil des Chors. Dabei stellte er ein Kiirpergrab hochmittelalterlichen Alters 
mit Sarg fest und dokumentierte auch das Profit des Liegenden, weiter legte er Steinfundamente der 
Rotunde und den MiirtelfuBboden desselben groBmiihrischen Baus frei. Geborgen wurde auch 
groBmahrische Keramik und Fragmente riimischer Ziegeln. Es wurde das Umfassungsmauerwerk der 
Michaelkirche dokumentiert, einschlieBiich riimischer Ziegeln. 
MLMBrno. 
Mi.indliche Mitteilung von L. Galuška 

Na Dědině- Klukova-StraBe 1998 
N von der Michaelkirche (Abb. 22) 
4411, 2753 
Bei der Errichtung von Fundamentgraben fi.ir Gebaude des Blumengeschafts legte L. Galuška den 
Unterteil eines kreisfiirmigen Ofens von 120 cm Dm. frei. Es wurden auch Keramikfragmente aus 
der Mittelburgwallzeit festgestellt. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 
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Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzel/e: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Na Dědině- Hrdinů-Platz 1999 
auf dem Hrdinů-Platz (Heldenplatz), Neubau an der Haltestelle gegentiber dem Kino (Al·'J. 21) 
454617 
Beim Bau des Hauses der Familie Chlachula wurden 6 groBmahrische Graber mit Grabausstattung 
(Ohrringe, Eimer, Messer), Schichten aus dem 13. Jh. und jtingere einschlieBlich Auenlehmablage
rungen entdeckt. Grabung von L. Galuška. 
MLMBrno. 
Mtindliche Mitteilung von L. Galuška. 

Na Dědině- Hradišťská-StraBe 1999 
NO von der Michael-Kirche (Abb. 20) 
6/1 
Bei der Untersuchung technischer Rillen, die senkrecht auf die Hauptstral3e Brno- Uherské Hradiště 
geftihrt wurden, entdeckte L. Galuška cine 40 cm machtige mittelburgwallzeitliche Kulturschicht mit 
Funden charakteristischer Keramik. In diese Schicht waren ungefahr 3 Siedlungsobjekte eingetieft. 
wovon nur ihre Unterteile erfaBt werden konnten. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Na Dědině- Sées-Stral3e 1999 
WSW von der Michaelkirche, S-Rand von Staré Město (Abb. 22) 
2584,2870,2556,2572 
Bei der Untersuchung der Fundamentgraben der Neubauten dokumentierte L. Galuška cine 
grabenartige Eintiefung, in deren Verfullung sich Scherben mittelburgwallzeitlicher bis hochmittel
alterlicher Keramik befanden. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Wasserlauf. der in 
mittelalterlichen Quellen unter der Bezeichnung Vláka erwahnt wird. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Nicht lokalisierte Funde 

3/23. 

3/24. 

3/25. 

3/26. 

3/27. 

Funde: 

Uložení: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 

In der Flur "Na Dědině" wurden in den J. 1886-91 Objekte mít Keramik, Hirschgeweih und Eisen
beschlag der Holzschaufel gestOrt. Die Funde stammen wohl aus den Garten der Hauser Nr. 472 und 
87. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 391). 

Aus der Flur "Na Dědině" in der Nahe des Friedhofes stammen Keramikfunde und dic Spinnwirtel 
der Lausitzer Kultur. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 996 (Spinnwirtel). 
V. HRUBÝ- J. PAVELČÍK (1992, 135). 

Aus der Flur "Na Dědině", aus der Umgebung des Gartens des Hauses Nr. 84 stammt die 1925 
geborgene groBmahrische Keramik, cin Eisensech und ein Teil eines Hirschgeweihs. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 106- 111. 

Lit.: ? 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

In der Flur "Na Dědině", in der Nahc des Hauses Nr. 906 wurde im J. 1931 cin Reibstcin und 
Fragmente slawischer Keramik ausgegraben. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 715- 722. 
? 
Aus der Flur "Na Dědině" stammt cine naher unbestimmte Menge von Fragmenten sowie ganzer 
ri:imischer Ziegeln, wovon einige Zehnte direkt im Mauerwerk der Michaelkirche eingemauert sind. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (2000, 68). 
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100m 

Abb. 20. Staré Město, "Na Dědině". Untersuchungen 311, 3/2,3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3111, 3112, 3117, 3/18 und 
3/21. 

Abb. 21. Staré Město, "Na Dědině". Untersuchungen 3110, 3/13, 3/14, 3/15 und 3/20. 



Archaologische Fundstatten und Funde im nordlichen Teil des Untermarchtals II- Staré Město 437 

o 200m 

Abb. 22. Staré Město, "Na Dědině". Untersuchungen 3116, 3/19 und 3/22. 
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2.4. Na Kostelíku (U Víta) 

Die Flur "Na Kostelíku" ("U Víta") befindet sich am Nordostrand des Intravillans von Staré 
Město. Nach historischen Berichten stand in Staré Město bereits in der 1. Halfte des 13. Jh. neben der 
St. Johannes-Kirche und der St. Michael-Kirche auf dem heutigen Friedhof noch die St.Veit-Kirche. 
Ihre Einweihung deutet auf die Frlihzeit unseres Christentums hin. Trotzdem gibt es jedoch keinen 
Grund daflir, die Annahme von A. Zelnitius zu teilen, daB diese Kirche jene St.Veit-Kirche ist, in 
welcher der FUrst Bořivoj durch den Erzbischof Method getauft wurde, wie davon in dem "Leben des 
Hl. Wenzels" (aus den J. 1270-1336) die Rede ist. Nach dem Stadtplan von Staré Město aus dem 18. 
Jh. stand in der heutigen Flur "Za kostelíkem" die St.Veit-Kirche, die im J. 1786 unter den 
Josephinischen Reformen entweiht wurde. Der Bau wurde abgerissen, der ihn umgebenden Friedhof 
aufgelóst und die sterblichen Ůberreste auf den heutigen Friedhof Ubertragen. Das Grundstlick diente 
spater als Sandgrube, wodurch dort eine groBe Eintiefung entstand. 

Ůberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Na Kostelíku" ("U Víta") 
wird in folgenden Arbeiten zusammenfaBt: V. HRUBÝ (1965) und R. SNÁŠIL (1978). 

4/1. Unters.: 
Poloha: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4/2. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4/3. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4/4. Unters.: 
Lage: 

Na Kostelíku 1929 
N von der StraBe Uh. Hradiště- Brno, auf der Stelle der heutigen Panelhtiuser (Abb. 24) 
3693/1 
Im J. 1929 ťand A. Zelnitius auf der Stelle der ehemaligen St.Veit-Kirche zwei Objekte- Úberreste 
eines Sied1ungsobjekts und drei Kiirpergrtiber ohne Grabbeigaben. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 78). 

Na Kostelíku 1952-54 
N von der StraBe Uh. Hradiště- Brno, im Garten des Hauses Nr. 63 (Abb. 24) 
2278-2279, 2280-2282 
Bei einer Revisionsgrabung untersuchte V. Hrubý im Garten des Hauses Nr. 63 und auf der Stelle 
der ehemaligen Veitkirche insgesamt 6 Gruben mit Keramik, Wetzstein und Tierknochen. die 
verschiedenen Perioden angehiirten- dem 10./11. Jh., 12.-14. Jh. und 15.-18. Jh. Die wenigsten 
Keramikťragmente gehiirten der Mittelburgwallzeit an. Anhand der Suchschnitte in der Umgebung 
der ehemaligen Veitkirche war V. Hrubý der Meinung, daB dort bereits im 9. Jh. cine Ansiedlung auf 
einer mliBigen Gebndewelle stand, die von der Siedlung "Na Valách" getrennt war. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (1989); V. HRUBÝ (1965, 82). 

Na Kostelíku- Hřbitovní-StraBe 1976 
in der Nahe der Hřbitovní-Stralk NO von der Michaelkirche, auf dem Rechtufer des Bachs Jalubí 
2274-2276, 44/20 (Abb. 24) 
Die Grabung wurde durch den geplanten Bau von Wohnhtiusern veranlal.lt. Die Grabungstltiche befand 
sich im Raum der ehcmaligen Gtirten zwischen den StraBen Hřbitovní, Klukova und Svatovítská. 
Untersucht wurden insgesamt 72 Objekte aus Mittel-, Jung- bis Sptitburgwallzeit und aus dem Mittel
alter (insgesamt 30 000 Fundstlick, darunter auch 6 Mlinzen aus dem 13.-17. Jh.). Der mittclburgwall
zeitlichen Besiedlung gehiirten 12-13 Objekte an, davon 5 Gruber, wovon sich im unverletzten 
Zustand nur das Grab mít dem Skelett eines 13-jahrigen Individuums erhielt. Die restlichen Gruber 
wurden im Verlauf des Mittelalters ganz vernichtct. Aus der ursprlinglichen Grabausstattung crhieltcn 
sich nur Keramikfragmentc antikcn Charaktcrs, cin griiBcrcr GefiiBtcil, cine Glasperle und cin Eisen
messer. Der Jung- bis Sptitburgwallzeit gehiirten 12-15 Siedlungsobjekte an, die in das 12. bis die 1. 
Htilfte des 13. Jh. datiert werden. Vertreten waren hier sowohl Grubenhauser, als auch Getreidegruben, 
Brotiifen usw. Objekte, die der 2. Htilfte des 10. bis dem 12. Jh. angehiiren kiinnten, wurden nicht 
festgestellt. Der mittclalterlichen Besicdlung von der Mittc des 13. bis zur Mitte des 15. Jh. gehiirten 
die restlichen 44 bis 46 Objekte mit Wohn- und Werkstattťunktion an (Schmiede und MetallgieBe
rei), sowie Feuerstellen, cine Kalkgrube, Vorratsgruben, Brotiiťen usw. Die mittelalterliche Besicdlung 
bezog sich zum Marktdorf Velehrad und zum historischen Staré Město. Grabung von R. Snášil. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 28242- 31299, 273177- 384177 (nicht Uberprlift). 
R. SNÁŠIL (1978); Fundbericht im AI Brno (Nr. 2101177). 

Na Kostelíku- Hřbitovní-StraBe 1981 
in der Nahe der Hřbitovní-StraBe, NO von der Michaelkirche, auf dem rcchtcn Ufer des Bachs Jalubí 
(Abb. 24) 
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Abb. 23. Staré Město, "Na Kostelíku". Fundsituation nach V. HRUBÝ (1965). 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

4/5. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

2274-2276, 44/20 
Die Rettungsgrabung kntipfte auf die Feldarbeiten aus dem J. 1976 an und wurde wieder durch den 
Aufbau von Wohnhausern veranlaBt. Es konnten sowohl Objekte aus der altslawischen Periode (die 
durch die Mitarbeiter des Mahrischen Landesmuseums erforscht wurden), als auch rrůttelalterliche 
Objekte erfaBt werden. Eines davon gehorte in die 1. Halfte des 14. Jh., die drei restlichen in die I. 
Halfte des 15. Jh. und bildeten wohl ein Ganzes. Eines der drei Objekte stellt die Grube kreis
fOrrrůgen Grundrisses dar, die rrůt einem Keramikdepot und Keramik aus dem Ende des 13. bis 
Anfang des 14. Jh. geftillt war (15599 Keramikscherben), die restlichen Objekte werden als Graben 
der Palisadenbefestigung interpretiert, die wahrscheinlich Scheunenplatze einzelner Anwesen 
abgrenzten. Grabung von R. Snášil. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv.Nr. A 12424 - 12432, Zuwachsnr. 1/80- 3/80 (nicht tiberprtift); 
MLM Brno (nicht tiberprtift). 
Fundbericht Nr. 242/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Na Kostelíku- Svatovítská-StraBe 1981 
in der Svatovítská-StraBe, in der Niihe von vorherigen Grabungen in der Flur "Za kostelíkem" (Abb. 24) 
49/1 
Bei Herrichtungen der Baustelle eines neuen Hauses wurden Kellerraume abgeteuťt, wobei 4 
lehmige, gut erhaltene Topferofen gestOrt wurden, die Keramik beinhalteten. Der Befund wurde 
durch R. Snášil untersucht. Es handelte sich wahrscheinlich um eine Batterie von 4 Topferofen, zu 
deren Produktion auch die als Depot versteckte Keramik im Oberteil eines alteren Brunnens gehorte, 
der bereits 1980 durch R. Snášil in der Flur "Za zahradou" in der Entfernung 20 m von den Ofen 
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Nachw.: 
Lit.: 
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erforscht worden war. Nach dem Depot wi.irden die Ófen an den Anfang des 14. Jh. gehoren (s. 
Unters. 3/14. im vorvorherigen Kapite1). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (nicht i.iberpri.ift). 
Fundbericht Nr. 219/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště; R. SNÁŠIL (1983). 

Nicht lokalisierte Funde 

4/6. Funde: 

Nachw: 
Lit.: 

o 

Aus dem J. 1863 stammt die Nachricht von F.S. Pluskal Moravičanský, laut welcher an der Veit
kirche mittelalterliche Skelctte in Slirgen ausgegraben wurden. Ein lihnlicher Bericht ist auch aus 
dem J. 1874 von J.J. Christin bekannt. 
? 
V. HRUBÝ ( 1965, 393). 

200m 

Abb. 24. Staré Město, "Na Kostelíku". Untersuchungen 4/l, 4/2, 4/3-4und 4/5. 
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2.5. Na Zerzavici 

Die Flur "Na Zerzavici" befindet sich im Ostteil des Intravillans von Staré Město, auf der 
ehemaligen "Spitalwiese" zwischen Staré Město und Uherské Hradiště, an der ursprUnglichen 
MUndung des Jalubský-Bachs in die March. Der Jalubský-Bach wurde durch die Zisterzienser in die 
sog. "Svodnice", d.h. einen das UberflUssige Wasser aus Teichen abfUhrenden Graben umgestaltet. 
Gerade auf dieser Stelle wurden in den 30er J. beim Bau des Baťa-Kanals urzeitliche und slawische 
Objekte gestort. 

Uberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Na Zerzavici" wird in 
folgenden Arbeiten zusammenfasst: A. ZELNITIUS (1937) und V. HRUBÝ (1965). 

5/1. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Lít.: 

5/2. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

5/3. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Na Zcrzavici -Baťův kanál 1935-1936 
am O-Rand von Staré Město, an der Katastergrenze mít Uherské Hradiště (Abb. 25) 
1284-1286 
lm 7 m tiefen Graben ťi.ir den Kana! wurde das Profil mit acht miichtigen Schichten und einigen 
kleineren Schichten ťreigelegt, die bis in die Tiefe von 225 cm reichtcn. Unter diesen Schichten 
befanden sich burgwallzeitliche Objekte, die in Lehmsand eingetieft waren: ins Untergrund waren 
auch Objekte der Lausitzer Urnenfelderkultur eingetieft und es wurden auch Fragmente der Kultur 
mit Linearbandkeramik gefunden. Untersucht wurden insgesamt 54 Objekte, wovon Nr. 1-10 kreis
fi:irmige Gruben verschiedener Durchmesser mit Keramik- und Lehmbewurffunden waren, Objekte 
Nr. 11-54 Uberreste von Feuerstellen und gesti:irten Objckten sowie eines alten Weges darstellten. 
Aus den Funden und zahlreichen Terrainbegehungen von A. Zelnitius, V. Hrubý und J. Kočiš 

stammt cine groBe Menge groBmahrischer Keramik, Lehmbewurfs, ein Milhlsteinťragment. Tier
knochen, ein Eisensech, cine Lanze, bearbeitete Steine sogar aus Gewande usw. Mit Rilcksicht auf 
die relativ ausgedehnte Siedlung der Mittelburgwallzeit, die Menge bearbeiteter Sandsteinbli:icke 
und das Gewandefragment kann angenommen werden, daB es sich um die Uberreste der St. Kliment
Kirche handelt, die nachweisbar !aut schriftlichen Berichten aus dem J. 1652 "auf Wiesen in der 
Nahe der Stadt Hradiště" stand (HRUBÝ 1965, 180). Diese Tatsache milBte jedoch mittels einer neuen 
Grabung bestatigt werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 4236 - 4239, SF 4323 - 4325, SF 4330 - 4356: MLM 
Brno (nicht ilberprilft). 
V. HRUBÝ (1965, 46-52). 

Na Zcrzavici 1941-1942 
an dem Baťa-Kana!, Ostrand von Staré Město (Abb. 25) 
3884/2 
Beim Bau einer Abťallrohre untersuchte A. Zelnitius das Objekt Nr. 55, woher cine kleinere 
Keramikkollektion stammt (27 Keramikstilck in Aschenschicht), deren Kulturzugehi:irigkeit nicht 
naher bestimmt werden kann. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 50), A. ZELNITIUS (1937). 

Na Zerzavici 1949-53 
An dem Baťa-Kana!, Ostrand von Staré Město (Abb. 25) 
1286, 4500/8, 4502/39, 6067/28 
Auf dem Ufer der Svodnice untersuchte V. Hrubý im J. 1949 cine ca. 6 m Iange gesti:irte Grube mit 
Funden der burgwallzeitlichen Keramik: cine weitere Grabung flirte er dort 1952 durch. wo er in 
cinem kleineren Suchschnitt an der Schleuse des Bewasserungskanals Kulturschichten mit Keramik 
und Tierknochen fand. Das letzte Objekt, der Uberrest einer Aschengrube, befand sich in dem Uťer 
des Bewasserungskanals und es konnten daraus nur ll Stilck Keramik geborgen werden. Anhand 
dieser Grabungen meinte V. HRUBÝ (1965, 50-51), daB dort auf ciner m~íBigen Sandanhohe eine 
groBmahrische Siedlung stand, die nach der gefundenen Keramik relativ langfristig vom 8.-1 O. Jh. 
existierte. Ihr eventuell Hingeres Bestehen erwog V. Hrubý anhand der Keramikfunde au s dem 11.-
13. Jh., die beim Abteufen des Kanals gefunden wurden, sowie im Zusammenhang mit historischen 
Berichten, konkret mit dem Bau der Klimentkirche, die unget1ihr auf diese Stelle lokalisiert wird. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, MLM Brno (nicht ilberprilft). 
V. HRUBÝ (1965, 46-52). 
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Abb. 25. Staré Město, "Na Zerzavici". Untersuchungen 511, 5/2 und 5/3. 

Abb. 26. Staré Město, "Nad Haltýři" (STS). Fundsituation nach V. HRUBÝ (1965). 
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2.6. Nad Haltýři 

Die Flur "Nad Haltýři" befindet sich im Nordwestteil des Intravillans der Stadt, auť der rechten 
Seite der von Staré Město nach Velehrad fi.ihrenden StraJ3e, auť dem nordlichen Gelandevorsprung 
von Staré Město. Die StraJ3e nach Velehrad teilt also den Gelandevorsprung in den Nordteil "Nad 
Haltýři" und den Si.idteil "Padělky". Der Namen hangt mit den ehemaligen "Haltern", d.h. 
W asserbehaltern in dem damals sumpfigen Gelande zusammen. Gerade a uf dieser Stelle wurden beim 
Bau einer Maschinen-und-Traktoren-Station (STS) Siedlungsobjekte aus der groJ3mahrischen Periode 
gestOrt. Siidlich der Flur "Nad Haltýři" ťiihrte die Grabungen auch L. Galuška durch. Es geht um die 
im Kapitel "Na Valách" beschriebenen Grabungen (Nr. 1/22 und 1123 "Na Valách" - "Stodúlky"), 
denn Grabťunde aus der Flur "Stodúlky" verkniipťt V. Hrubý mit der Flur "Na Valách" (Nr. 1/22 und 
1/23 "Na Valách"- "Stodúlky") (siehe Abb. 5: Begrabnisstatte "Na Valách" nach V. Hrubý). 

Úberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Nad Haltýři" wurde durch 
V. HRUBÝ (1965) zusammenfaJ3t. 

6/1. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

6/2. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

6/3. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

6/4. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Nad Haltýři - STS 1951 
N von der StraJ3e nach Velehrad, in der Stelle der Maschinen-und-Traktoren-Station (Abb. 27) 

1362, 1364, 1629-1630,2288,453911,4539110,6055/3,6055/25-26 6055/29,6192 
Bei Erdarbeiten beim Bau der Maschinen-und-Traktoren-Station (STS) wurden 6 Siedlungsobjekte 
gesti:irt, die weder gerettet noch dokumentiert werden konnten. Aus diesen Objekten stammte sowohl 
Keramik, als auch Tierknochen. 
') 

V. HRUBÝ (1965, 84). 

Nad Haltýři- STS 1954 
N von der StraJ3e nach Velehrad, in der Stelle der Maschinen-und-Traktoren-Station (STS) (Abb. 27) 
1362. 1364, 1629-1630,2288,4539/1,4539110.6055/3.6055/25-26 6055/29,6192 
Beim Anbau des Dienstgebtiudes wurden weitere Siedlungsobjekte und Ki:irpergraber gesti:irt. die 
durch E. Lepka untersucht wurden. Er legte insgesamt ll groJ3mtihrische Objekte frei (runde 
Gruben, MetallgieBeri:ifen, Aschengruben, Feuerstatten und einen Teil des Grabens, der hierher aus 
der Flur "Na Valách" reichte). E. Lepka untersuchte auch 4 Ki:irpergrUber aus derselben Periode. 
MLM Brno (nicht liberprlift). 
V. HRUBÝ (1965, 84-85); Fundbericht Nr. 460/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Nad Haltýři - STS 1955-1957 
N von der StraJ3e nach Velehrad, in der Stelle der Maschinen-und-Traktoren-Station (STS) (Abb. 27) 
1362, 1364, 1629-1630,2288.4539/1,4539110,6055/3,6055/25-26 6055/29,6192 
In den J. 1955-57 flihrten V. Hrubý und E. Lepka auf einer Flache von ca. 700m2 eine Grabung 
durch, die besttitigte. daJ3 es sich um ein selbsttindiges Siedlungsareal gehandelt hatte. Erforscht 
wurden weitere 31 Objekte. die von der Bearbeitung von Buntmetallen zeugen (9 MetallgieBerdfen, 
2 Werkstattobjekte. Feuerstellen, Wohnhauser, 3 Eisenhlittendfen, 3 Essen, viel Schlacke, 2 Rotations
schleifsteine, Wirtschaftsobjekte, Brunnen und Befestigungsgraben). Gesti:irt wurden auch weitere 13 
Korpergraber. Anhand der Fundsituation war V. HRUBÝ (1965, 86) der Meinung, daJ3 sich hier eine 
selbsttindige, von der Umgebungsbesiedlung isolierte Ansiedlung befunden halte, die in zwei 
Werkstattsareale gegliedert worden war- den westlichen Eisenhlitten- und den ostlichen MetallgieJ3er
areal. Jeder davon besaJ3 seine eigenen Werkstattobjekte und Behausungen, zwischen welchen deren 
Einwohner ihre Toten beisetzten. 
MLMBrno. 
V. HRUBÝ (1965, 84-89); Fundbericht Nr. 460/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Nad Haltýři - STS 1958-1959 
N von der StraJ3e nach Velehrad. in der Stelle der Maschinen-und-Traktoren-Station (STS) (Abb. 27) 
1362, 1364. 1629-1630. 2288. 4539/1' 4539/10, 6055/3, 6055/25-26 6055/29, 6192 
lm J. 1958 untersuchte E. Lepka beim Bau des LPG-Speichers einen Teil des groJ3mahrischen 
Grabens von 3,5 m Breite und 5 m Uinge. Er legte ebenfalls ein gesti:irtes groJ3mahrisches Ki:irper
grab ohne Grabbeigaben frei. lm J. 1959 untersuchte er cin weiteres gesti:irtes Grab, in welchem ein 
Kinderskelett mit cinem kleinen Topf an den Fi.issen lag. 
? 
Fundbericht Nr. 478/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
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Nicht lokalisierte Funde 

6/5. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

6/6. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

o 

lm J. 1939 wurden an der StraBe nach Velehrad, sUd Jich der kUnftigen Maschinen-und-Traktoren
Station insgesamt 13 groBmi.ihrische Korpergriiber gesti:irt. 
? 
V. HRUBÝ- F. KALOUSEK- V. HOCHMANOVA, ohne Jahresangabe. 

An der Baustelle des Geflligelhofs in der Flur "Nad Haltýři" erforschten R. Snášil und E. Lepka im J. 
1967 ein gesti:irtes groBmi.ihrisches Korpergrab. Aus seiner Verflillung stammen zwei Silberohrringe, 
zwei GefaBchen und ein Eisenmesser in Holzscheide. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 40034- 40039 (nicht UberprUft). 
Fundbericht Nr. 333/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

200m 

Abb. 27. Staré Město, "Nad Haltýři". Untersuchungen 6/1-4. 
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2. 7. Padělky 

Die Flur "Padělky" (auch "Padělky u Mlýna") befindet sich auf dem Rticken des Gelande
vorsprungs von Staré Město Uber dem Bach Salaška. Die Zerstreutheit der Siedlungsťunde in der 
ausgedehnten Flur schlieBt jeden Versuch um die Festlegung der GroBe der Ansiedlung aus. Es 
handelte sich wahrscheinlich um eine landwirtschaftliche Ansiedlung, die im letzten Drittel des 9. Jh. 
im Tal auf dem linken Ufer des Bachs Salaška entstanden war. 

Úberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Padělky" wird bei 
V. HRUBÝ (1965) zusammenfaBt. 

7/1. Unters.: 
Lage: 
Parzel/e: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

7/2. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

7/3. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

7/4. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Padělky- U Mlýna 1940 
SW von STS, in der Nahe von Jalubský-BrUcke, annahernd lokalisiert (Abb. 29) 
? 
lm J. 1940 untersuchte V. Hrubý cine durch Beackerung zerstOrte Grube mit Keramikťunden aus der 
groBmúhrischen sowie spatburgwallzeitlichen Periode. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. Inv.Nr. SF 7980- 7989 (nicht Uberprliťt). 
V. HRUBÝ (1965, 88). 

Padělky- u Mlýna 1955 
SW von STS, in der Nahre von Jalubský-BrUcke, an der Eisenbahn Břeclav-Přerov, annahernd 
lokalisiert (Abb. 29) 
') 

Im J. 1955 wurde in dieser Flur ein Sicdlungsobjekt ťestgestellt - cine HUtte rechteckigen Grund
risses, rund um welche cine groBc Menge Knochenfunde. Eisenmesser. burgwallzeitliche Keramik, 
cin Spinnwirtel usw. gefunden wurde. Auf der Nachbarparzelle in der Entťernung von ca. 170 cm 
wurden beim Bau der Hoheren Wirtschaťtsschule und bei den Tcrrainherrichtungen in deren 
Umgebung Ůberreste auseinandergenommener Fundamente zweier Mauern entdeckt, die einander 
kreuzten (die Uinge des Kreuzarmes war 3,5 m). V. Hrubý interpretierte den Befund als Fundamente 
einer WindmUhle. Wciter wurde cin Schotterweg ťreigelegt. 
MLMBrno. 
V. HRUBÝ (1965. 397). 

Padělky- U Mlýna 1959 
inmitten des nordlichen Gelandcvorsprungs von Staré Město, annahernd lokalisiert (Abb. 29) 
? 
UngeHihr 250 m SO der Fundamente der "Windmlihle" legte V. Hrubý 2 Siedlungsobjekte frei, in 
welchen er Fragmente mittelburgwallzeitlicher KeramikgefciBe, Holzkohle und durchbrannte Sandstein
blocke entdeckte. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 90). 

Padělky- Špilov 1994 
NW-Rand von Staré Město, an der StraBe I/55 (Abb. 30) 
6214/73-74 
Die Flur "Špilov" grenzt nur mit der Lage "Padělky" (sic sind durch die StaatsstraBe getrennt). Die 
Fundstelle wurde wegen der Zugehorigkeit zum nordlichen Gelandevorsprung von Staré Mčsto in 
das Verzeichnis eingereiht. Die Grabung wurde dort durch den Bau der sog. kleinen RingstraBc 
veranlaBt. L. Galuška untersuchte dort den Unterteil von 4 Siedlungsobjekten aus der Lausitzer 
Phase der Urnenfelderzeit. 
MLM Brno. 
L. GALUŠKA (2002). 

Nicht lokalisierte Funde 

7/5. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

In der Flur "Padělky" - "Širúch", auf dem Hang des Jalubí-Gelandevorsprungs wurde im J. 1953 bei 
Ackerarbeiten ein Mlihlstein gefunden. lm J. 1955 legte dort V. Hrubý Suchschnitte an, die seinen 
Zusammenhang mit der ausgeackerten altslawischen Siedlung besUitigten. 
MLM Brno (nicht Uberprlift). 
V. HRUBÝ- F. KALOUSEK- V. HOCHMANOVÁ, ohne Jahresangabe. 
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Abb. 28. Staré Město, "Padělky". Fundsituation nach V. HRUBÝ (1965). 

7/6. 

717. 

7/8. 

7/9. 

Funde: 
Nachw.: 

Au s der Flur "Padělky" sind Siedlungsobjekte der Platěnicer Kultur bekannt. 
? 

Lit.: L. GALUŠKA (2000, 61). 

Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 
Nachw.: 

Aus der Flur "Padělky" stammt ein Einzelfund paliiolithischer Kratzer. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 14651. 
? 

Aus der Flur "Padělky" - "Širůch" fiihrt R. Snášil eine Siedlung der Kultur mit Linearbandkeramik. 
? 

Lit.: R. SNÁŠIL (1981, 47). 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus der F\ur "Padělky" - "Širůch" sind Funde der neolitischen Spaltindustrie und der Platěnicer 
Keramik bekannt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 569-574, SF 8175-8180, SF 12650. 
? 
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Abb. 29. Staré Město, "Padělky". Untersuchungen 7/l. 7/2 und 7/3. 
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Abb. 30. Staré Město, "Padělky". Untersuchung 7/4. 
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2.8. Na Zahrádkách 

Die Flur "Na Zahrádkách" befindet sich am nordostlichen Rand des Intravillans von Staré Město, 
ungefahr 150m nordlich der Ansiedlung "Na Kostelíku", auf einer maBigen AnhOhe aus Flugsanden. 
Oberflachenschichten mit dem Fundhorizont wurden schon in der Vergangenheit abgeackert und es 
erhielten sich nur Reste einzelner Objekte und Korpergraber. Die Rekonstruktion der Ansiedlung ist 
daher nicht moglich; man kann nur feststellen, daB in dieser Flur, die sich zur Zeit GroBmahrens 
deutlich Uber das FluBniveau erhob, im letzten Drittel des 9. Jh. Wohnbauten standen, bei welchen 
auch bestattet wurde. 

Úberblick der Topographie und der Siedlungsentwicklung der Flur "Na Zahrádkách" wurde bei 
V. HRUBÝ (1965) zusammenfasst. 

8/1. Unters.: 
Lage: 
Parze/le: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

N a Zahrádkách 1959-1960 
auf der mii13igen Anhohe, ca. 150-170 m N von der St.Veit-StraBe (Abb. 32) 
6064171-73 
lm Marz 1959 untersuchte E. Lepka zwei durch Ackerarbeiten gesti:irte groBmahrische Objekte und 
drei unbestimmbare Korpergraber. In der Nahe sammelte er auch Keramikmaterial der Kultur mít 
Linearbandkerarnik und der Lausitzer Kultur. V. Hrubý legte dort nachher Suchschnitte an, die 
weitere 7 Griiber und 3 Siedlungsobjekte freilegten. Weitere 4 Korpergraber und 2 Siedlungsobjekte 
wurden im J. 1960 festgestcllt. Aus Objekten stammten Keramikfunde der Mittelburgwallzeit, aus 
Korpergrabern konnte groBmiihrische Keramik, Eisenmcsser und ein silberner Traubenohrring 
geborgen werden. 
MLM Brno (nicht Uberprlift). 
Fundbericht Nr. 483/97 im Slovácké Mu s. Uherské Hradiště; V. HRUBÝ ( 1965, 91-92). 

Nicht lokalisierte Funde 

8/2. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus der F1ur "Na Zahrádkách" - "Rybník" ist cin Topf aus dem ausgcackcrten groBrnahrischen 
Korpergrab bekannt. 
? 
V. HRUBÝ (1965, 398). 

t 
5 

• D 

Abb. 31. Staré Město, "Na Zahrádkách". Fundsituation nach V. HRUBÝ ( 1965). 
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o 200m 

Abb. 32. Staré Město, "Na Zahrádkách". Untersuchung 8/1. 
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3. Christin's Wall und auBere Befestigung von Staré Město 

Der sog. "Christin's Wall" (Christinův val), d.h. ein Teil der AuBenbefestigung von Staré Město 
griff in mahrere bereits erwahnte Lage ("Na Špitálkách", "Čertův kút", "Na Písečnici", "Na Šinkhu") 
und damrnerte so den ganzen si.idlichen Gelandevorsprung von Staré Město von dem Marchufer bis 
zum Tal des Baches Salaška im Norden ab. Der Wall wurde nach dem Lehrer J.J. Christin genannt, 
der ihn bereits im J. 1874 erkannt hatte. In jener Zeit sah die Befestigung wie eine niedrige Bóschung 
aus, die I.L. Červinka fiir eine bloBe Gelandewelle hielt, die durch das Ackern in Gegenrichtung 
entstanden sein soli. Trotz weiteren entgegengesetzten Meinungen zu dieser Frage wurde in jener 
Zeit keine weitere Feldforschung durchgefi.ihrt. lm J. 1898 wurde der GroBteil des Christin's Walls 
fast vollstandig vernichtet, weil auf seinem Kórper eine VerbindungsstraBe von der Kreuzung am 
Bahnhof zur StraBe Staré Město - Velehrad erbaut wurde. 

Wie ji.ingste Grabungen zeigten, kni.ipfte dieser Wall auf das hohe Marchufer in der Flur 
"Špitálky"- "U stohu" an der Si.idostecke der heutigen Zuckerfabrik an. Vor dort fi.ihrte er direkt zum 
Norden, zur Kreuzung der StraBen Staré Město - Zlechov und Staré Město - Jalubí. Danach setzte er 
im Bogen nach Osten fort und durchschnitt den sog. Velehrader Gelandevorsprung in Richtung zum 
Tal des Baches Salaška und in Richtung Nordosten die Flur "Padělky u mlýna" bis zur StraBe Staré 
Město - Velehrad. 

Die Problematik des "Christin's Walls" wird in folgenden Arbeiten zusamrnenfaBt: V. HRUBÝ 
(1965) und L. GALUŠKA (1998). 

9/1. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

912. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

9/3. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 

Špitálky- U stohu- Christin's Wall 1954 
im SW-Teil der Staré Město, in der NUhe der Grundmaucr der groBmUhrische Kirche "Na 
Špitálkách" (Abb. 33) 
240/5, 243, 4509 
In der Nlihe der Betonsilagegrube untersuchten die Mitarbeiter des Staatlichen archaologischen 
Instituts Brno und des Mahrischen Landesmuseums Brno den Rest des Walls. Es wurde dort eine 
Palisadenbefestigung festgestellt, die an der AuBenseite mit einem tieťen Graben begleitet war. 
Undeutliche Wallreste wurden in der L. von ca. 48 m bis zur StraBe entlang der Zuckerfabrik auf der 
Parzelle Nr. 243 sichtbar. Der Grabcn wurde zugeschUttet und heute fUhrt auf seiner Stelle cin 
Feldweg (Parzelle Nr. 4509). Am besten war der Wallrest auf dem Ufer des Altwassers 16m von der 
SUdostecke der Zuckerfabrikmauer sichtbar, wo er die Hohe von 1,19 m Uber dem heutigen 
Gelandeniveau und 2,09 m Uber dem Niveau des parallclen Wegs erreichte. Der Unterteil der 
sandlehmigen Boschung wurde damals in einer Breite von 7,45 m erfaBt. Der Fundsituation nach 
handelte es sich wohl um zwei parallelc Holzwande, deren Innenraum mit Lehm und Schotter gefi.illt 
war. V. Hrubý schatzte seine ursprUngliche Hiihe auf 3,5-4 m. Vor der Stirn der Befestigungsmauer 
gab es einen Graben, der oben 4,8 m und am Boden 2 m breit und 2,3 m tieť war. Diese Befestigung 
wurde durch einen 2 m breiten und 18 m langen Suchschnitt freigelegt. 
MLMBrno. 
V. HRUBÝ (1965, 214-220); V. HRUBÝ- F. KALOUSEK- V. HOCHMANOVÁ (ohne Jahresangabe). 

Širůch- Nad polním mlýnem, Padělky u mlýna- Christin's Wall 1954-55 
im NW-Teil der Staré Město (Abb. 34) 
2413,2410/1 
Die Grabung in der Flur "Širůch" erťolgte entlang der 0-Seite der VerbindungsstraBe bis zu den 
Gebliuden der FeldmUhle. Es wurden Úberrcste der Wallbefestigung wohl mit Resten des "Tores" in 
den ehemaligen groBmahrischen Burgwall ťestgestellt. Der Nordteil war mit Terrainherrichtungen 
anlliBlich des Baus der Hoheren Wirtschaťtsschule gestiirt. Dabei wurde auch die Fortsetzung der 
Befestigung in der Flur "Padělky u mlýna" erfaBt und der Suchschnitt legte sic bis zur Velehrader 
StraBe frei. Auf dieser Stelle wurde cine dreifache Palisade erbaut, die in einen breiten Graben 
eingelassen war (T. 130 cm; Br. 200 cm, am Boden auf 70 cm verjUngt), der in einer Lange von 400 
m festgestellt wurde. 
MLMBrno. 
Fundbericht Nr. 4 70/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště; V. HRUBÝ ( 1965, 214-220). 

Padělky u Mlýna 1993 
im Areal des Schulguts, NO-Stadtrand (Abb. 34) 
2561/2 
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Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Die Grabung fiihrte L. Galuška im Zusammenhang mit dem Bau der sog. kleinen RingstraBe durch, 
unweit der Stelle, wo 1955 V. Hrubý grub. In deren Rahmen wurden zwei Suchschnitte an der Stelle 
der angenommenen AuBenbefestigung von Staré Město angelegt. Es wurde ein 2 m breiter Graben 
mit Pfostenspuren im Boden und K1einsteinen in der Verfiillung festgestellt. 
MLMBmo. 
L. GALUŠKA (2002). 

Kopánky 1994 
NW-Rand von Staré Město, an der Einfahrt zum Sagewerk (Abb. 34) 
2378/1 
Beim Bau der sog. kleinen RingstraBe untersuchte L. Galuška eine ausgepragte grabenartige 
Eintiefung (Br. 6-7 m, T. 2-2,5 m), einen Teil der AuBenbefestigung und die Fortsetzung des sog. 
"Christin's Walls". Entlang seinem Innenrand befanden sich Pfostenspuren. In der unteren Schicht 
des Grabens kamen einige Keramikfragmente mittelburgwallzeitlichen Alters vor, in der Oberschicht 
wurden neuzeitliche Gegenstande entdeckt. Die beiden Schichten waren durch eine unausgepragte 
gebrannte Schicht mit Holzkohle getrennt. 

200m 

Abb. 33. Staré Město, sog. Christin's Wall. Untersuchung 9/1. 
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o 200m 9 

Abb. 34. Staré Město, sog. Christin's Wall. Untersuchungen 9/2, 9/3 und 9/4. 
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4. Annahernd lokalisierte Funde 

In dieses Kapitel reihe ich (in alphabetischer Reihenfolge, im Rahmen einzelner Fluren sowie 
chronologisch) Funde aus dem Kataster von Staré Město, die nur in Fluren lokalisiert wurden (Abb. 
35). Es handelt sich meistens um Oberflachenlesen oder zufallige Grabungen aus dem Anfang des 
vorigen Jahrhunderts, die in Magazinen des Slovácké Museums aufbewahrt werden. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 
Nachw.: 

Au s dem Aushub des Baťa-Kana! s stammen au s dem J. 1934 Funde eines neolithischen polierten 
Steinkeils und einer Bronzesichel aus der Urnenfelderzeit. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 794, SM 931. 
A. ZELNITIUS (1937, 17). 

Au s dem Graben des Baťa-Kanals stammt aus dem J. 1935 der Fund einer slawischen Pflugschar. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 634. 

Lit.: Fundbericht Nr. 473/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Funde: 
Nachw.: 

Aus der Ziegelfabrik in Staré Město stammt aus dem J. 1934 ein versteinertes Geweih. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 1018. 

Lit.: ? 

Funde: 

Nachw.: 

Au s dem sog. "Crha' s Bergwerk", der sich an der StraBe von Staré Město nach Velehrad befand, 
stammen aus den Terrainbegchungen von V. Hrubý aus dem J. 1940 Glattsteine und Feuerzeuge der 
Kultur mit Linearbandkeramik. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 245 · 246. 

Lit.: ? 

Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 

Aus der Flur "Haltéře" stammt aus dem J. 1924 der Fund paHiolithischer Kratzer. 
Slovácké mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 32 · 34. 
J. SKUTIL (1940, 57) 

Aus der Flur "Koňov", NO von Staré Město, heute auf dem Kataster von Huštěnovice, stammen au s 
den Terrainbegehungen von V. Hrubý und K. Hanák aus dem J. 1940 Funde burgwallzeitlicher 
Keramik. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 4126, SF 4184 · 4242. 

Lit.: ? 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 
Nachw.: 

Aus der Flur "K palánku" stammt aus dem J. 1954 der Fund eines gesti:irten groBmUhrischen Grabs, 
derE. Lepka freilegte. 
? 
Fundbericht Nr. 466/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Aus der Flur "Na Dědině", nicht weit von der Michaclkirche stammt der Fund einer groBmUhrischen 
Pflugschar. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 108. 
Fundbericht Nr. 473/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Aus der Flur "Niva" stammt aus dem J. 1935 der Fund eines Axthammers nebst Schnurkeramik. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 781. 

Lit.: ? 

Funde: 
Nachw.: 

Aus der Flur "Nový Svět" stammt ein GefáBchen wahrscheinlich aus cinem gesti:irten groBmtihrischen Grab. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. Inv.Nr. SM 93. 

Lit.: ? 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 

Aus der Flur "Nový Svět" stammt aus dem J. 1950 ein bei den StraBenherrichtungen gefundener 
geschliffener Axthammer. 
? 
Fundbcricht Nr. 452/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Aus der Flur "Nový Svět" stammt der Fund eines groBmahrischen Korpergrabs, das beim Abteufen 
der Abfallgrube im Haus von A. Mach gesti:irt wurde. 
? 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Lit.: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
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Fundbericht Nr. 455/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
Aus der Flur "Nová Čtvrt'" stammt aus dem J. 1933 der Fund eines silbemen groBmahrischen 
Fingerrings. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 50. 
? 

Aus der Flur "Olšíky" stammen aus den Terrainbegehungen von V. Hrubý aus dem J. 1940 Funde 
der Kultur mit Linearbandkeramik- Reibsteine, Spaltindustrie, Keramik (z.B. der Lausitzer Kultur). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 496, SF 502 - 564, SF 576 - 582, SF 8170 - 8174, 
SF 8197-8201. 

Lit.: ? 

Funde: 
Nachw.: 

Au s der Flur "Pančava" stammt aus dem J. 1940 eine Perle aus dem gestčrten groBmahrischen Grab. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 790. 

Lit.: ? 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 

Beim Bau der Velehrader StraBe wurden im J. 1940 sowohl groBmahrische Graber, als auch Funde 
der Kultur mit Linearbandkerarnik und der Platěnicer Kultur gestčrt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 569-574, SF 8175-8180, 12650 (nicht iiberpriift). 
? 

Aus der Flur "Epilog" ist eine Siedlung der Lausitzer Kultur bekannt. 
? 
L. GALUŠKA (2000, 58). 

Aus der Flur "Zadní Kruhy" im SW-Teil von Staré Město sind aus dem vorigen Jahrhundert aus 
Terrainbegehungen sowie Grabungen Funde der Kultur rnit mahrischer bemalter Keramik, der 
Jevišovicer Kultur, der Lausitzer Kultur, Funde aus der germanischen Periode und aus der 
Burgwallzeit bekannt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SM 148, SM 629, SF 3745- 3766, SF 7871 - 7897, 
SF 9055, SF 14 078, SF 15 064. 

Lit.: ? 

Funde: 

Nachw.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

In der Flur "Zadní Kruhy" wurde das Depot der Kultur mit kannelierter Keramik gefunden -
3 MeiBel und Nadeln. 
V. HRUBÝ- J. PAVELČÍK (1992, 124). 

Aus der Flur "Zadní Kruhy" sind Funde der Lausitzer Kultur (Siedlung und Begrabnisstatte) und 
Funde der Latene Kultur bekannt. 
? 
L. GALUŠKA (2000, 60); V. HRUBÝ- J. PAVELČÍK (1992, 135). 

Aus der Flur "Zerzavica" stammen aus dem J. 1936 Funde der Kultur rnit Linearbandkeramik, der 
Lausitzuer Kultur und aus der Burgwallzeit, die K. Hanák untersuchte. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 4236 - 4239, SF 4323 - 4325, SF 4330- 4356. 
? 

In einer unbekannten Flur, im Haus von Herrn Chmelař untersuchte E. Lepka im J. 1954 zwei 
groBmahrische Gruben mit Keramik, Lehmbewurf, Holzkohle und Ofenresten. 
? 
Fundbericht Nr. 465/97 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Beim Bau des Busbahnhofs fand E. Lepka 1970 im Kanalisationsgraben em slawisches 
kesselforrniges Objekt. 
? 
Fundbericht Nr. 377/95 im Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 
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Abb. 35. Staré Město (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der anniihernd lokalisierten 
Fundstatten und Funde. 
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334/95 Špitálky, č. p. 1529 Lepka, E. 
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342/95 Špitálky, F. Palackého, Erbenova Lepka, E.-Snášil, R. 
343/95 Špitálky, ul. Na Vyhlídce Snášil, R. 
377/95 Autobusové nádraží Snášil, R. 
379/95 Na valách, ul. A. Zelnitiuse Lepka, E.-Snášil, R. 
452/97 Nový svět Lepka, E. 
455/97 Nový svět č. p. 678 Lepka, E. 
460/97 Přístavba STS Lepka, E. 
463/97 Na špitálkách Lepka, E. 
465/97 dům č.p. 3 Lepka, E. 
466/97 K palánku Lepka, E. 
470/97 Nad polním mlýnem Lepka, E. 
473/97 Baťův kanál Lepka, E. 
478/97 parcel 4611, Haltýře Lepka, E. 
482/97 č.p. 394 Lepka, E. 
483/97 Na zahrádkách, parcela 3681 Lepka, E. 
484/97 Špitálky, parcela 2401138 Lepka, E. 
580/90 Špitálka, dům č. 1240 Lepka, E. 
596/98 Špitálky, Erbenova ul. č. 1174 Lepka, E. 

Verzeichnis der Fundberichte im Archiv des Archaologischen Instituts der A V ČR Brno 

Nr. Untersuchung bearbeítet von 

1344/47 Čertůj kůt Zelnitius, A. 
2817/47 Špitálky, Nivy, Čertůj kůt Zelnitius, A. 
80/49 Na Valách Hrubý, V.- Pavelčík, J. 
81149 Na Valách Hrubý, V.- Pavelčík, J. 
332/50 Špítálky ? 
372/50 Na Valách Hrubý, V.- Pavelčík, J. 
1755/50 Špitálky ? 
1835/50 Špitálky ? 
35/51 Špitálky ? 
123/51 Špitálky ? 
592/51 Na Valách Hrubý, V.- Pavelčík, J. 
593/51 Na Valách Hrubý, V.- Pavelčík, J. 
675/51 Myklíkovo naleziště Zelnitius, A. 
2101/77 Hřbitovní ulice (Na Kostelíku) Snáší!, R. 
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1. Einfiihrung 

Diese Fortsetzung der archaologischen Topographie beschlieBt zwei Teile der heutigen 
administrativ-geographischen Einheit von Uherské Hradiště ein - einerseits den eigenen Kataster der 
Stadt, andererseits den Kataster der angefiigten Gemeinde Sady (Abb. 1). Weitere Kataster, die heute 
Bestandteil des "groBen" Uherské Hradiště bilden, namlich Jarošov, Mařatice, Míkovice und Vésky, 
wurden bereits im 1. Teil der Topographie im Nordteil des Untermarchtals behandelt (MENOUŠKOVÁ
VAŠKOVÝCH, dieser Band). Die absolute Mehrheit lokalisierbarer archaologischer Funde aus dem 
Gebiet des eigenen Katasters von Uherské Hradiště konzentriert sich einerseits im Raum der 
St. Georg-Insel (ostrov sv. Jiří), was die neuzeitliche Benennung des einst durch die March-Armen 
abgegrenzten und im 13. Jh. durch den historischen Stadtkern bebauten Gebiets ist, andererseits im 
Stadtteil Rybárny auf dem rechten Marchufer. 

Alle drei verfolgten Ganzen steHen ein Gebiet mit ausgepragter mittelburgwallzeitlicher Besied
lung dar. Gemeinsam mit dem auf der rechten Marchufer liegenden Staré Město bildeten sie im 8.-10. 
Jh. ein umfangreiches, innerlich gegliedertes Gebilde dar, das als Siedlungsagglomeration von Staré 
Město und Uherské Hradiště bezeichnet wird. Das ist der Grund dafiir, daB sie getrennt von anderen 
Katastern im Nordteil des Untermarchtals behandelt werden. Dem Verzeichnis von Fundstellen und 
Funden jedes dieser drei relativ eigenartigen Ganzen geht eine Einfiihrung vor, die ihre jeweiligen 
charakteristischen Merkmale erklart. Am umfangreichsten ist natiirlich der der St. Georg-Insel gewidme
te Teil. Grundlagen ihrer archaologischen Topographie legten durch eine systematische Rettungstatig
keit R. Snášil und R. Procházka in den ?Oer und 80er Jahren des 20. Jh. Weniger bedeutsam waren 
Grabungen im Stadtteil Rybárny, die vor allem im J. 1986 einen wichtigen Befund freilegten, namlich 
Fundamente einer gemauerten Architektur aus dem 9. Jh. Der GroBteil von Funden aus Rybárny bleibt 
leider ohne nabere Lokalisierung und Stratifizierung. Dagegen der Kataster von Sady verfiigt liber 
einen reichen Fundfonds, der vor allem im Rahmen groBerer Plangrabungen geborgen wurde 
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(Kirchenkomplex "Špitálky", Siedlung "Dolní Kotvíce", Graberfeld "Horní Kotvice"). Weitere Funde 
sind auch aus Terrainbegehungen bekannt. 

Aus dem chronologischen Gesichtspunkt beschlieBt der vorliegende Text drei ungleich vertretene 
Besiedlungshorizonte ein: den urzeitlichen, den alt/mittelburgwallzeitlichen und den hoch/splitmittel
alterlichen. Urzeitliche Funde aus der St. Georg-Insel reprlisentieren bescheidene und meistens nliher 
nicht stratifizierte Funde (z.B. das Depot von Bronzebarren oder altere Funde urzeitlicher 
geschliffener Industrie sowie Tierknochen aus der March). Eine Ausnahme bilden nur 2 Scherben der 
Urnenfelderkultur aus dem Anbau des Stadtamtgebaudes, der Fund eines latenezeitlichen Gtirtel
hakens aus dem Raum des Parks vor dem Bahnhofsgebliude und das Fragment eines latenezeitlichen 
Glasarmrings, der sekundar in der Verflillung eines mittelburgwallzeitlichen Objekts in derselben 
Lage gefunden wurde. Mit Rticksicht auf die geologische Entwicklung der Insel und den Charakter 
urzeitlicher Funde meinen R. Snášil und R. Procházka, daB die Besiedlung dauerhafteren Charakters 
im diesem Raum erst in der protohistorischen Periode begann (SNÁŠIL- PROCHÁZKA 1981b, 20-21). 
Auch aus dem Stadtteil Rybárny, vor allem aus der Flur Bumbalov, sind nur nicht stratifizierte Funde 
(Kultur mit mlihrischer bemalter Keramik) bekannt. Belege der urzeitlichen Besiedlung sind auch in 
Sady vertreten. 

Eine systematische Aufmerksamkeit wurde der frtihmittelalterlichen Besiedlung gewidmet, 
obwohl auch sie bisher eine zusammenfassende Bearbeitung vermiBt. Eine der gewichtigen Fragen 
der groBmahrischen Periode ist die Existenz der Kirchenarchitektur. Eine urnfangreiche systematische 
Grabung des Mahrischen Landesmuseums unter der Leitung von V. Hrubý legte auf der Anhohe von 
Sady Úberreste eines bedeutsamen Sakralkomplexes aus groBmlihrischer Zeit frei, dessen Bedeutung 
in der Arbeit des Nachfolgers von V. HRUBÝ, L. GALUŠKA (1996) neu bewertet wurde. Auch aus 
Rybárny sind dank R. Snášil Úberreste groBmlihrischer gemauerter Architektur bekannt, in deren 
unmittelbarer Umgebung sich ein groBmlihrisches Graberfeld befand. Problematischer ist die 
Situation auf der St. Georg-Insel, wo zwar in zahlreichen Grabungen gemauerte Fundamente mittel
burgwallzeitlicher Bauten belegt sind, aber der kleine Umfang und der Rettungscharakter der Grabun
gen ihre nlihere Interpretation nicht ermoglichte. Neue Moglichkeiten der Erkenntnis der Bebauung 
aus der Zeit GroBmlihrens brachten Flachenfreilegungen in der Otakarova-StraBe und auf dem Rudé 
armády-Platz (heute Mariánské-Platz), auf der Baustelle des Kulturhauses und des Telecom-Gebaudes 
in der Hradební-StraBe sowie auf der Baustelle des unbeendeten Hotels "Inpost" in der Františkánská
StraBe. lm Zusammenhang mit der letztgenannten Grabung stellte R. Procházka und J. Kohoutek 
wieder die Frage der Existenz der groBmahrischen Kirchenarchitektur auf der St. Georg-Insel. Mít 
dieser Problematik hlingt auch die Frage einer eventuellen, archaologisch jedoch bisher nicht 
bewiesenen groBmlihrischen Kirche- "St. Georg-Kapelle" zusammen (zuletzt SNÁŠIL 2001a, 2001b). 

Der hochmittelalterliche Siedlungshorizont ist relativ detailliert auf der St. Georg-Insel 
bearbeitet, wahrend den Fundstellen in Rybárny und Sady bisher keine systematische Aufmerksam
keit gewidmet wurde. Mit der Topographie der Stadt im 13.-15. Jh. befaBten sich detailliert 
R. PROCHÁZKA und L. SULITKOVÁ (1984), die anhand der Kombination von archliologischen und 
Schriftquellen zahlreiche historische Fragen behandelte, wie z.B. die Bebauung, die Gliederung und 
Befestigung der Stadt, Eigentumsverhaltnisse, Vertretung von Handwerken usw. Naturverhaltnisse 
einschlieBlich der Reliefsentwicklung und der hydrogeologischen Situation wurden hier ebenfalls 
erortert. Die Erkenntnis der hochmittelalterlichen Stadt wlire nattirlich undenkbar ohne Unterlagen, 
die die intensive archaologische Rettungstatigkeit brachte und weiterhin bringt (zahlreiche Grabungen 
von R. Snášil, R. Procházka, D. Frolíková-Kaliszová, J. Kohoutek u.a.). 

Wahrend der Kataster der Gemeinde Sady im relativ gegliederten Terrain des Luhačovice
Htigellands situiert ist, liegt die St. Georg-Insel und der Stadtteil Rybárny in der Talaue der March. 
Daher ist das Relief beider dieser Gebilde relativ flach und tritt nur unauffallend aus dem 
eingeebneten Úberschwemmungsgelande des Marchtals heraus. Zum Unterschied von der heutigen 
Oberflliche der St. Georg-Insel, die in der SeehOhe von 178,5-180 m liegt, ftihrt R. Procházka 
(PROCHÁZKA- SULITKOVÁ 1984, 48) ftir das 9.-13. Jh. Niveletten 175,5-178,5 m, also ein um 1,5-
4,5 m niedrigeres Niveau ein. Sehr lihnliche Eigenschaften weist das historische Relief des Stadtteils 
Rybárny auf. Ein wichtiges landschaftsbildendes Element der Region ist der FiuB March. Zahlreiche 
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Altwasser zeugen von einer intensiven Entwicklung des FluBbettes. MaBige Anhohen zwischen 
verzweigten FluBarmen - die ursprlinglichen Inseln - stellten ausgesuchte Siedlungsareale dar. 

Der Aufbau archaologischer Topographie und die weitere Erkenntnis der mittelalterlichen 
Besiedlung des Katasters von Uherské Hradiště stoBen auf den unzufriedenstellenden Bearbeitungs
stand der Grabungen, schmerzhaft vermiBt werden auch die Fundberichte aus einigen groBen 
Grabungen. Das spiegelt sich negativ nicht nur in dem Inhalt einzelner Stichworter der vorliegenden 
Topographie wider, sondern auch in der Auswahl von Planen und Bilddokumentation. Verluste, die 
durch die Oberflutung des Magazins des Slovácké Museums in Uherské Hradiště bei der groBen Flut 
im Jahre 1997 verursacht worden waren, komplizierten auch diese Situation. 

Die vorliegende archaologische Topographie von Uherské Hradiště soll so objektiv wie moglich 
Forschungsergebnisse verschiedener Autoren in Betracht nehmen, daher sind darin verschiedene, 
manchmal sogar entgegengesetzte Ansichten auf die Interpretation der jeweiligen Funde angeflihrt. 
Das Ziel dieser Arbeit war naturlich nicht die Auswertung der Funde, sondern die Erarbeitung eines 
kommentierten Verzeichnisses archaologischer Befunde und Funde. Als Unterlage diente zugangliche 
Literatur, Fundberichte aus dem Archiv des Slovácké Museums in Uherské Hradiště und der in 
demselben Museum aufbewahrte Fundfonds. Die Arbeit konnte ohne zahlreiche Konsultationen mit den 
Forschungsleitern zustande kommen, die durch ihre Hilfsbereitschaft den Charakter der vorliegenden 
Informationen s tar k beeinf1uBten. 1 Die hier unterbreiteten Daten stellen die Summe der zum 31.8.200 l 
zusammengebrachten Informationen dar. 

Zum Unterschied von der gelaufigen Fonn der archaologischen Topographie, die in der 
Schriftenreihe SBM vorbereitet wird und wo einzelne Eintragungen nach Flurnamen (StraBen oder 
Objekten) angeordnet sind, benotigte die Evidenz der Fundstellen und Funde in der Stadtbebauung 
von Staré Město und Uherské Hradiště ein anderes Herangehen, namlich nach einzelnen 
Untersuchungen, die alphabetisch nach StraBen- oder Objektnamen angeordnet und mit dem Grabungs
jahr erganzt sind (z.B. Hradební-StraBe 1979-80 oder Gymnasium 1998). Zwecks der Bindung mit 
Fundberichten und frtiheren Publikationen werden ursprlingliche StraBen- und Platznamen angeftihrt, 
die zur Zeit der entsprechenden Grabung in Gebrauch waren; diese alten Namen sind jedoch mit 
Kursive gedruckt und mit heutigen Namen begleitet (z.B. Kl. Gottwald/Masaryk-Platz 1982). Jeder 
Posten der Topographie beinhaltet folgende Angaben: 
Unters.: Bezeichnung der Untersuchung (StraBen-, Platz- oder Objektnamen mit der Angabe des 

Lage: 

Parzelle: 
Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

Durchflihrungsjahres) 
nabere Lokalisierung der Grabungsflache oder des Fundorts im Rahmen des Gemeinde
katasters 
Parzellennummer der Grabungsflache oder des Fundorts 
Kurzbeschreibung der Untersuchungsergebnisse und Funde 
Aufbewahrungsort des Fundmaterials (meist Slovácké Mus. in Uherské Hradiště) 
Literatur und Quellen. 

1 leh mochte mich auf dieser Stelle bei Herrn PhDr. R. Snášil, CSc. flir wertvolle Ratschltige und Konsultationen bedanken, 
sowie fiir seine Zustimmung mít der Materialpublikation. Ebenfalls bin ich PhDr. D. Frolíková-Kaliszová verbunden, die 
sich vor allem an der Grabung in Otakarova-StraBe betciligte. Die Redaktion bcdankt sich bei Herren PhDr. 
R. Procházka, CSc. (St. Georg-lnsel) und PhDr. L. Galuška, CSc. ("Rybárny", Sady) fUr das Durchsehen und Ergtinzen 
des gcsamten Textes. 
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Abb. I. Arbeitsgebiet des "Talaueprojektes" im ni.irdlichen Teil des Untermarchtals mit Bezeichnung der in diesem Beitrag 
(Schragschraffur) und diesem Band (Kreuzschraffur) behandelten Katastern. Der Kataster von Napajedla bleibt 
unbearbeitet (ohne Schraffur). I - Babice, 2- Huštěnovice, 3 - Jarošov (Bestandteil von Uherské Hradiště), 4 -
Kněžpole, 5 - Kostelany nad Moravou, 6 - Kunovice, 7 - Mařatice (Bestandteil von Uherské Hradiště), 8 -
Míkovice (Bestandteil von Uherské Hradiště), 9 - Napajedla, 10 - Nedakonice, ll - Ostrožská Nová Ves 
(einschlieBlich des Lokalteiles Chylice), 12 - Polešovice, 13 - Sady (Bestandteil von Uherské Hradiště), 14 -
Spytihněv, 15 - Staré Město, 16 -Topolná, 17 -Uherské Hradiště, 18 -Uherský Ostroh (EinschlieBiich der 
Lokalteile K vačice und Ostrožské Předměstí), 19 - V ésky (Bestandteil von Uherské Hradiště). 
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Abb. 2. Uherské Hradiště. Katastralgebiet der eigenen Stadt mit Markierung der Stadteile St. Georg-Insel (1) und Rybárny (2). 

Abb. 3. Uherské Hradiště. GrundriB des historischer Kerns der Stadt (St. Georg-Insel) mit heutigen StraBen- und Platznamen. 
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2. Kataster von Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště) 

2.1. Die St. Georg-Insel und ihre nachste Umgebung 

Anhand der Grabungen von R. Snášil und R. Procházka wird heute angenommen, daB die 
Anfánge der Besiedlung des Raums des historischen Kerns von Uherské Hradiště in die altburgwall
zeitliche Periode fallen, am ehesten in das 8. Jh. Mit der Besiedlung dauerhafteren Charakters ist vor 
diesem Datum mit Riicksicht auf die geologische Entwicklung der Insel kaum zu rechnen; die 
Entstehung der lnsel wird in die Zeit kurz nach der Jahrtausendwende gelegt. lm Fall sporadischer 
urzeitlicher Funde - z.B. aus der Bronze- oder Latenezeit und bei náher unbestimmten und heuten 
verschollenen Miinzen aus der Rómerzeit kann ihre sekundáre Herkunft nicht ausgeschlossen werden. 
Die lnterpretation neolithischer oder áneolithischer Funde aus dem FluBbett der March oder seiner 
náchsten Umgebung ist ebenfalls nicht eindeutig. Der Kern der slawischen und spáteren mittelalter
lichen Besiedlung lag auf der FluBinsel inmitten des Uberschwemmungsgelándes am ZusammenfluB 
der Olšava mit der March. Einige stratigraphische Beobachtungen von R. Procházka bestátigen die 
Hypothese von R. Snášil, daB die lnsel im Friihmittelalter ungefáhr in Richtung NO-SW ein 
Nebenarm der March teilte, der allmáhlich mit Siedlungsabfall verengt und nach der Griindung der 
Stadt in einen Miihlgraben umgewandelt wurde. Dieser Graben kann wohl mit dem spátmittelalter
lichen Miihlgraben gleichgesetzt werden, der Rechla genannt wurde. 

Die Frage der Befestigung des alt- und mittelburgwallzeitlichen Siedlungsareals wurde bisher 
nicht zufriedenstellend beantwortet. Jedenfalls kann mit der Nutzung álterer Arme und Máander der 
March sowie mit einer leichteren Palisadenbefestigung gerechnet werden. Konkrete Erkenntnisse Uber 
die lnselbefestigung brachten besonders Grabungen in der Hradební-StraBe und auf dem Platz der 
Roten Armee (heute Mariánské-Platz). Neben zahlreichen Belegen von handwerklichen Produktion 
(Bronze-, Knochenbearbeitung usw.) sind in dem vorgroBmahrischen Horizont Belege der Existenz 
des Reiteradels zu erwáhnen (Awarenbronze. Hakensporen). Die fiihrten R. Snášil zum Annahme eines 
befestigten Zentrums des 8. Jh., das mit Vorburgen produktions-handwerklichen Charakters umgeben 
war. 

lm spáten 9. Jh. entstand hier ein vornehmes Zentrum des groBmáhrischen Staates, das gemeinsam 
mit anliegenden Siedlungsarealen im Raum von Staré Město und Sady eine der gróBten Siedlungs
agglomerationen jener Zeit auf unserem Gebiet darstellte. Die Bedeutung der St. Georg-lnsel belegen 
Uberreste gemauerter Bauten groBmáhrischen Alters auf mehreren SteBen direkt im lntravillan der 
Stadt. Sie wurden auf den frliher durchgrabenen Fláchen auf dem Mariánské-Platz, dem Masaryk
Platz, in der Protzkarova- oder Otakarova-StraBe und neuerlich auf der Kreuzung der Hradební- und 
Růžová-StraBe oder in der Havlíčkova-StraBe festgestellt. Uberraschend ist dagegen die minimale Zahl 
von Bestattungen, die mit der vorgroBmáhrischen oder groBmahrischen Periode zu verkni.ipfen waren; 
nach zuganglichen Informationen kann hier faktisch nur mit zwei nachweisbaren Grabern gerechnet 
werden. Bisherige Grabungen bestatigen die Diskontinuitát zwischen dem Ende der mittelburgwall
zeitlichen Besiedlung in der 1. Ha!fte des 10. Jh. und den Anfángen der hochmittelalterlichen Stadt. 

Die Anfange der Stadt fallen in die Zeitspanne 1253-1257, wo die St. Georg-Kapelle (groB
mahrischen Alters?) erwahnt wird. Die aus Anlaf3 des Konigs Přemysl Otakar II. gegri.indete Stadt 
stellte wahrend des ganzen Mittelalters eine der Hauptsti.itzen der kóniglichen Macht in SUdostmahren 
und einen bedeutenden strategischen Sti.itzpunkt gegen Ungarn dar. Die neu gegri.indete Stadt nahm 
ungefáhr die Flache der frliheren mittelburgwallzeitlichen Besiedlung ein. Kolonisiert wurde sie 
einerseits durch Einwohner der kóniglichen Gemeinde Kunovice, andererseits durch Ansiedler aus 
dem Kloster von Velehrad gehórenden Staré Město. Dadurch wird die Existenz zweier Platze und 
unterschiedlicher Markttage erklart. lm J. 1258 hieB die Stadt Nový Velehrad, der Namen biirgerte 
sich jedoch nicht ein. Der Namen Hradiště erscheint zum erstenmal im J. 1297. Den Stadtkern bildete 
der Obere und Untere Marktplatz und anliegende StraBen. lm 13.-15. Jh. gehOrte zu dem durch die 
Stadtmauer abgegrenzten Areal auch die St. Elisabeth-Spitalkapelle. Die Stadt war durch einen 
Wassergraben und eine Stadtmauer umgeben, die in der Griindungszeit provisorisch waren (Wall und 
Palisade) und erst im Verlauf des 14.-16. Jh. in eine steinerne Befestigung umgewandelt wurden. Es 
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wird angenommen, daB der spateste Zeitpunkt ihrer Entstehung die Zeit des Angriffs von Matouš Čák 
im J. 1315 war. Au s der Stadt flihrten zwei Haupttore, die das bestehende Kommunikationssystem 
respektierten. lm NW war es das Altstadttor (an der Mtindung der heutigen Vodní-StraBe; archao
logisch wurde es teilweise erforscht und an den Anfang des 14. Jh. datiert), im O (im Raum der 
heutigen Havlíčkova-StraBe) dann das Kunovicer Tor. Beide Tore werden zum erstenmal im Jahre 
1362 im Mautregister als Stellen der Mauteinhebung erwahnt. Belegt ist auch die mehrmals 
umgebaute, ursprlinglich htilzerne mittelalterliche Brlicke liber die March. Sie war nordostlich von der 
bestehenden Brlicke situiert. Dort setzte R. Snášil auch die ursprlingliche, mittelburgwallzeitliche 
Úberbrlickung des Flusses voraus. Von dem Steinpflaster erfahren wir aus schriftlichen Quellen erst in 
der Mitte des 17. Jh., wobei die stratigraphische Position des Sandsteinpflasters in der Nádražní
StraBe die Wegverfestigung bereits im 14. Jh. nicht ausschlieBt. lm 15. Jh. begann die Stadt sich auch 
hinter die Stadtmauer zu erweitern. 

Ftir die urbanistische Entwicklung der Stadt sind die durch R. Procházka wahrend der Grabun
gen z.B. in der Otakarova-StraBe und Rudé armády-Platz (heute Mariánské-Platz) gewonnenen 
Erkenntnisse von groBer Bedeutung. Die Anfange der mittelalterlichen Besiedlung von Hradiště sind 
sowohl mit "Grubenhausern" mit Pfostenkonstruktion und Rutengeflecht, als auch mit oberirdischen 
Bauten verknlipft. Mit Rlicksicht auf die hydrologische Situation in der Stadt (hoher Grundwasser
spiegel) stellen Grubenhauser nicht die Uberwiegende Bebauungsform dar, die flir den Kolonisierungs
horizont anderer Stadte typisch ist. Zahlreiche archaologische Grabungen im Stadtzentrum bewiesen 
metali-, glas- oder lederbearbeitende Werkstatten oder Lebensmittelproduktion. Von spezialisierten 
Handwerken ist die Schusterei, Riemerei. Taschnerei, Produktion von Messer-, Dolch- und Schwert
scheiden anzuflihren. Die Stadt besaB einen handwerklich-landwirtschaftlichen Charakter mit 
allmahlichem Úbergang zum landwirtschaftlich-handwerklichen. Die Vorstadtbesiedlung entwickelte 
sich in einer Zeit, wo die Flache der lnseln in Folge der Anschwemmungen vergroBert wurde, also 
etwa ab dem 14. Jh. Die Funktion einer Art Vorstadt spielte der Raum nordostlich der Stadt. An ihrer 
strategischen Bedeutung verlor die Stadt nichts sogar in der Barockzeit, wo sie zu einer Wasser
festung wurde. 

Grundangaben zur Besiedlungsentwicklung der St. Georg-lnsel in dem Frlih- bis Spatmittelalter 
sind L. GALUŠKA (2001, 124-137), R. PROCHÁZKA- L. SULITKOVÁ (1984), R. SNÁŠIL (1987a, 149-
156; 1987b, 33-46; 1990, 264-268) und R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1981b, 18, 28-29) zu entnehmen. 

1/l. Unters.: 
Parzelle: 
Lage: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/2. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Bezručova/Protzkarova-StraBe 1980 
69 
ca. 200m NO vom Bahnhofsgebaude, auf der zur StraBe anliegenden Parzelle (Abb. 14) 
R. Procházka legte dort cine Siedlungs- und Brandschicht der mittelalterlichen Stadt frei, die durch 
Keramikfunde an den Anfang des 14. Jh. datierbar ist. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 13/81, 14/81, 15/81. 
R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA ( 1982, 52-55). Bericht im Archiv des Slovácké Mu s. Uherské Hradiště (Nr. 
207/95). 

8ezručova/Protzkarova-StraBe- Rudé armády/Mariánské-Platz- Kl. Gottwald/Masaryk-Platz 1983 
ca. 200m NO vom Bahnhofsgebaude begann im SW-Teil des heutigen Mariánské-Platzes ein Graben 
fUr Wasserleitung, der sich seiner SW-Seite entlang zum SO durch die Bezručova-StraBe richtete. Der 
Graben endet im S-Teil des Krautmarkts an der MUndung der Na splávku-StraBe (Abb. 14) 
665, 653/20, 653117 
Bei der Verfolgung der Wasserleitungsfurche in der GesamtUinge von 150 m wurden im Raum des 
Platzes Fundamente des durch Mortel zusammengebundencn Maucrwerks freigelcgt, die als Unter
mauerung eines Blockbaus aus der 2. Halftc des 9. Jh. interprctiert wurden. ErfaBt wurden auch weite
re Úberreste groBmahrischer Stcinarchitektur (in Form der Konzcntration von Kalkmortclbruchstlickcn 
und Keramik), weitcr Objekte und Funde aus dem Kolonisierungs-, spatmittelaltcrlichen und 
neuzeitlichcn Horizont der Stadt (13.-18. Jh.), z.B. Zimmcrung der Ufcr des mittelaltcrlichcn 
"Stadtkanals", der. sog. Rcchla und Úbcrrcstc von Holzfundamentcn der Bauten aus der 2. Hlilftc des 
13. Jh. Der Verlauf und Charakter der groBmahrischen Baurcstc macht den Eindruck einer mchr oder 
wcnigcr zusammcnhangcnden Bebauung, dic cine Art StraBenlinie bildct (Abb. 4). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 196/83, 197/83. 
R. SNÁŠIL - J. NovoTNÝ (I 985, 73). Bcricht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
236/95). 
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Abb. 4. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 112 - Bezručova/Protzkarova StraBe. Die Schichtenfolge zwischen 
dem 50. und 71. Meter des Suchschnitts mit Bezeichnung der Schichten aus dem 8.-9. Jh. Nach Fundbericht 236/95 
im Archiv des Slovácké Mus. in Uh. Hradiště. 

1/3. 

1/4. 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Česká spořitelna (Tschechische Sparkasse) 1997-98 
ca. 540 m NO vom Bahnhofsgebaude, auf den der Dvořákova-StraBe anliegenden Parzellen (Abb. 15) 
261/7, 26118, 26119, 261110 
lm Rahmen der Rekonstruktion und des Anbaus des Objekts der Tschechischen Sparkasse ftihrte J. 
Pavelčík stratigraphische Beobachtungen durch, die bestatigten, daB die Fundstelle, die schon auBerhalb 
des eigenen historischen Stadtkerns liegt, sich im Ůberschwemmungsgelande des heute zugeschiitteten 
Siidarms der March, der sog. Morávka, und zwar direkt auf ihrem linken Ufer befindet. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 592/98). 

Dlouhá-StraBe 1980-81 
ca. 400 m N vom Bahnhofsgebaude (Abb. 16) 
1259/1, 2287/1 
Beim Einrammen von Piloten fiir Fundamente des Neubaus wurde Stratigraphie und das geologische 
Liegende dokumentiert. 

Lit.: R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1983, 62-64). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště 
(Nr. 402/96). 

Františkánská-StraBe- siehe auch den frliheren Namen Smetanova-StraBe 

115. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 

Františkánská-, Sv. Jirská/J. Štancl-StraBe 1932 (kavárna Alfa; Café Alfa) 
ca. 400 m NO vom Bahnhofsgebaude, an der Ecke der Františkánská-StraBe und der U polikliniky
StraBe, Nr. 153 (Abb. 17) 
191/1 
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Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Beim Abteufen der Fundamente des Cafés Alfa wurden auf der freigelegten Flache Schichten und 
eingetiefte Objekte mittelburgwallzeitlichen und hochmittelalterlichen Alters festgestellt. ErfaBt wurden 
Ůberreste eines oberirdischen, naher undatierbaren Baus von 2 x 6 m mit Holzkonstruktion und Ruten
geflechtwanden. Es wurden zahlreiche Keramikfunde, Fragmente von Eisengegenstanden und Miinzen 
aus dem J. 1552 geborgen. 
Nicht iiberpriift. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 389/95). 

Franziskanerkloster 1982- siehe auch Smetanova-StraBe 1982 

116. Unters.: 

Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

Františkánská-StraBe 1990-91 (františkánský klášter; Franziskanerkloster) - siehe auch Smetanova
StraBe 1982, Eintragung Nr. 1110 und 1172 
ca. 500 m NO vom Bahnhofsgebaude im Raum des Franziskanerklosters (Abb. 17) 
146/2 
Die durch Bauherrichtungen veranlaBte Grabung konzentrierte sich in den Raum des Paradieshofs und 
in den O und N KellergeschoB der Barockquadratur. Festgestellt wurde intensive mittelburgwallzeit
liche Besiedlung (betrachtliche Menge Keramik, weiter Schlacke und bearbeitete Knochenteile). 
Weitere Schichten und Objekte gehorten der Zeitspanne der Mitte des 13. bis Ende des 15. Jh. an. lm 
Paradieshof wurden Fundamente eines mittelalterlichen, wohl allein stehenden achtseitigen Turms mit 
einer Kapelle im ErdgeschoB entdeckt. Darin wurden menschliche Knocheniiberreste gefunden, die R. 
Snášil dem Klostergriinder Jan Filipec zuschrieb. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 230501 - 230502, A 230661, A 231281 - 231744, 
A 232062 - 233054, A 233666. 
R. SNÁŠIL (1991-1992, 118-120). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 733/01). 

Františkánská-StraBe 1993- siehe Hradební-StraBe 1993 (Inpost) 

1/7. 

1/8. 

119. 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Františkánská-StraBe 1995 
ca. 450 m NO vom Bahnhofsgebaude, vor der gegenwartigen Apotheke, Haus-Nr. 332 (Abb. 17) 
156/2 
Aus dem Graben fůr Kanalisation wurden Funde ausgehoben, die ins 13.-17. Jh. datierbar sind 
(Scherben, Holzfragmente, Tierknochenfragmente und Lederreste). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 233717-233751. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 13/95). 

Františkánská-StraBe 1996 (před kostelem Zvěstování P. Marie; vor der Maria Verkiindigung-Kirche) 
vor der Maria Verkiindigung-Kirche (Abb. 17) 
101 
lm Graben an der AuBenmauer des Presbyteriums wurden menschliche Knocheniiberreste aus dem 
barocken Friedhof entdeckt. 

Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 424/96). 

Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Františkánská-, Krátká-StraBe 1998 (školský úřad; Schulamt) 
ca. 400-450 m NO vom Bahnhofsgebaude, an der Ecke der Krátká- und der Františkánská-StraBe 
(Abb. 17) 
167 
Beim Bau des Neubaus von Schulamt wurden durch J. Pavelčík keine Funde oder Kulturschichten 
entdeckt. sondern nur Aufschiittungen. 

Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 636/99). 

1/10. Unters.: Františkánská-StraBe 1998 (kanalizace; Kanalisation) 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Graben fiir Kanalisation, der durch die Františkánská-StraBe von der Havlíčkova-StraBe bis zum 
Mariánské-Platz fiihrt. Der Graben liegt 420-440 m NO vom Bahnhofsgebaude (Abb. 18) 
653/28 
Bei der Untersuchung des Kanalisationsgrabens stellte J. Pavelčík menschliche Knocheniiberreste fest, 
die mit dem gestOrten neuzeitlichen Friedhof in der Nahe des Franziskanerklosters im Zusammenhang 
stehen, und eine beschadigte Holzkonstruktion aus ll Pfosten, die wahrscheinlich neuzeitlichen Alters ist. 
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Abb. 5. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung l/14 - Hradební StraBe 1979-80 (bývalý pivovar). Die 
GrabungsfHiche ťett abgegrenzt, die zwei festgestellten Palisadenreihen mit punktierten Linien bezeichnet. Nach 
Fundbericht 51/95 im Archiv des Slovácké Mus. in Uh. Hradiště. 

Abb. 6. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/14 - Hradební StraBe 1979-80 (bývalý pivovar). Die zweite 
Holzpalisade im Aufsicht und Proti!. Nach Fundbericht 51/95 im Archiv des Slovácké Mus. 

Nachw.: 
Lit.: 

l/11. Unters.: 

Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 589/98). 

Františkánská-StraBe 1998 (VZP - všeobecná zdravotní pojišťovna; Allgemeine Gesundheitsversiche
rungsanstalt) 
im Areal der Allgemeinen Gesundheitsvcrsicherungsanstalt, ca. 400-450 m NO vom Bahnhofs
gebaude, Haus-Nr. 139 (Abb. 17) 
154, 155 
Bei der Rekonstruktion der Allgemcinen Gesundheitsvcrsicherungsanstalt und dem Bau von 
Kanalisationsanschltissen wurden nur Befunde und Funde neuzeitlichen Alters ťestgcstellt. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 591/98). 
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Františkánská-StraBe- siehe auch die Maria Verkiindigung-Kirche 

1112. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1113. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Gymnázium (Gymnasium) 1998 
ca. 600 m NO vom Bahnhofsgebaude, an der Biegung der March, auf deren linker Seite (Abb. 19) 
272/l 
Die durch J. Pavelčík anlaBlich des Anbaus der Turnhalle des Gymnasiums durchgefiihrte Grabung 
Iegte rezente Anschwemmungen ohne Besiedlungsspuren frei, was der Lage der Fundstelle in dichter 
Nahe der March entspricht. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 600/98). 

Havlíčkova-StraBe 1994 
an der Ecke der Havlíčkova- und Františkánská-S traSe, ca. 400 m NO vom Bahnhofsgebaude, Hausnr. 
1628 (Haus der Eheleute Arnošt) (Abb. 18) 
186/1 
Mitarbeiter des Instituts flir Bodendenkmalpflege Briinn untersuchten durch Suchschnitte die FHiche in 
der Nahe des historischen Stadtkerns. Es wurden der mittelburgwallzeitliche Siedlungshorizont und 
cin darin eingetieftes Ki:irpergrab, wohl desgleichen Alters entdeckt. In die Mittelburgwallzeit wird 
auch die Destruktion eines Steinbaus datiert. Weiter wurde der Kolonisationshorizont aus der 2. Hlilfte 
des 13. Jh. untersucht. der zahlreiche Holzbauelemente beinhaltete. Es wurden auch Funde aus dem 
14.-16. Jh. verzeichnet, z.B. Spuren der Eisenhiittenproduktion. Brandschichtenu.a. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. Inv.Nr. A 246946- 247208. 
M. Č!ŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 234); P. ViTULA (1997, 254-256). Bericht im Archiv 
des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 638/99). 

Hradební-StraBe- siehe auch den friiheren Namen Velehradská-StraBe 

1114. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Hradební-StraBe 1979-80 (bývalý pivovar; ehemalige Bierbrauerei) 
Baustelle des Objekts des Vereinigten Betriebsklubs, heute als "Ledovec" bezcichnet, ca. 350 m 
SO vom Bahnhofsgebaude (Abb. 20) 
25 
Auf der Stelle der abgerissenen ehemaligen Bierbrauerei, im Raum zwischen der ehemaligen gotischen 
Befestigung im N und der Barockbefestigung im S legte R. Snášil im J. 1979 das mittelalterliche Ufer 
der Morávka frei. Der restliche verengte Teil war bei der Errichtung des gotischen Wassergrabens 
genutzt worden, der die mittelalterliche Besiedlung abgrenzte. Die gotische Steinbefestigung, die gri:iBten
teils im 14. J.h. beendet wurde, respektierte !aut R. Snášil und R. Procházka wohl die urspriingliche 
Umfassung der Insel. Die war jedoch nicht unveranderlich und im Laufe der Jahrhunderte ~inderte sich 
die Konfiguration der Insel unter dem EinfluB des hydrologischen Regimes sowie der menschlichen 
Tatigkeit. In der folgenden Grabungssaison, im J. 1980, entdeckte R. Snášil in der Tiefe von 5 m unter 
der heutigen Oberflache Úberreste zweier Holzwande. Die cine bildete cine 18,9 m Iange Palisaden
linie, die aus 69 in einen Spitzgraben eingelassenen Pfosten bestand und in Richtung NW-SO verlief, 
also ungefahr senkrecht auf den angenommenen Rand des Siedlungsareals (Abb. 5). Die andere 
Konstruktion, die in der Lange von 11,8 m entdeckt wurde, bestand aus 7 eingerammten Eichen
piloten und einigen waagerecht liegenden Rund- und Halbrundhi:ilzern, die wahrscheinlich die mit 
festem gelbem Lehm gefiillten Kammern bildcten (Abb. 6). Da in der Nahe der Pfosten kein datier
bares archtiologisches Material gefunden wurde, legten die Grabungsautoren das Alter der Palisade 
zunachst anhand stratigraphischer Beobachtungen in die Mitte des 13. Jh., eventuell in die groBmtihri
sche Periode. Spater, anhand der Radiokarbondatierung aus dem Labor in Hannover (650±130) neigte 
R. Snášil zur Datierung der Palisade in die Altburgwallzeit. Die chronologische Eingliederung der 
zweiten Konstruktion bleibt offen. Skeptisch auBerte sich zur Funktion der beiden Konstruktioncn als 
mittel- bzw. altburgwallzeitlicher Befestigung der Inselsiedlung R. Procházka. Die mit dem in der 
vorherigen Saison erforschten Marcharm geschiitzte Palisade sol! die Siedlungsflache der Insel 
abgegrenzt haben. 

Lit.: PROCHÁZKA- HAVLÍČEK 1996, 209; R. SNÁŠIL (1981, 490-491; 1987a, 149; 1987b, 35); SNÁŠIL
R. PROCHÁZKA (1981a, 53-54; 1981b, 18, 26-28; 1982, 53). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. 
Uherské Hradiště (Nr. 51195). 

1/15. Unters.: 
Lage: 
Parze/le: 

Hradební-, Růžová-StraBe 1993 (SPT Telecom) 
ca. 400 m O vom BahnhofsgebUude, an der Stelle des heutigen Gebaudes von SPT Telecom (Abb. 21) 
13/2 
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Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1116. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1117. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

l/18. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1119. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

DANA MENOUŠKOV Á 

Unter einer ausgeprligten, ortsweise bis 5 m dicken Schicht anthropogener Ab1agerungen aus dem 13.-
14. Jh. stellten R. Procházka und J. Kohoutek eine s1awische Schichtenfolge fest. Die alteste Besied
lung, wohl aus dem 8./9. Jh., beruht nicht direkt auf dem sterilen Untergrund, sondern befindet sich 
erst im Oberteil des Bodenhorizonts. In die grol3mtihrische Schicht wurde ein Ki.irpergrab ohne Grab
beigaben eingetieft. Dieselbe Schicht wurde ebenfalls durch einen bis 8 m breiten und 2,5 m tiefen 
Graben gesti.irt, der quer durch die GrabungsfHiche fiihrte. Am wichtigsten war jedoch die Entdeckung 
des Mauerwerks wahrscheinlich splitgrol3mtihrischen Alters, das die Autoren als hypothetische 
Ůberreste eines unbeendeten Kirchenbaus mit Kreuzgrundril3 interpretieren. lm lehmgebundenen 
Fundamentmauerwerk kamen Steine mit Mortelspuren vor, die wohl aus einem lilteren gemauerten 
Bau stammten. Das Mauerwerk wurde dann zur Zeit der Stadtgriindung gri.iBtenteils auseinander 
genommen. Der Kontrollblock mit dem Teil des oben erwlihnten Mauerwerks. der fiir Revisions
zwecke im UntergeschoB des Neubaus erhalten blieb, wurde leider bei der Flut 1997 zersti.irt. 
Nach dem Hiatus zwischen der Mitte des 10. und Mitte des 13. Jh. folgten erwlihnte Horizonte, die mit 
der Rechtsstadt zusammenhlingen. Dem Ende des 13. Jh. gehi.irte eine mlichtige Schichtenfolge mit 
Holzobjekten an, die Bestandteil der Hofteile der Parzellen bildeten. Von Funden ki.innen neben 
zahlreichen Keramikfragmenten reich vertretenc Pflanzengrol3reste, holzernes Baumaterial einschliel3lich 
der Reste von die urspriinglich wohl die Parzellen abgrenzenden Rutengeflechtzliunen, Schlacken
fragmente usw. genannt werden. Gefunden wurde auch ein Topferofen mit Funden der Ofenkeramik 
aus der Zeit um 1600; es wurde ein Schnitt durch die Stadtmauer durchgefiihrt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 239410- 242792. 
M. ČIŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 236); J. KOHOUTEK- R. PROCHÁZKA (1997, 251-
254). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 581198). 

Hradební-Stral3e 1993 (lnpost) 
450 m NO vom Bahnhofsgebtiude, SO von der Synagoge (Abb. 22) 
206/2, 128, 193 
In dem durch die Hradební- (friiher Velehradská-), die Františkánská- und die Krátká-Stral3e 
abgegrcnzten Htiuserblock fiihrten Mitarbeiter des Instituts ťiir Bodendenkmalpflege Briinn cine 
Grabung durch, bei welcher der Verlauf der steinernen Stadtmauer (bis 5 m hoch), Schichten aus dem 
9. - Anfang des I O. Jh., ein Teil der Fundamentrinne eines Baus au s dem 13. Jh., sowie eine Schicht 
und Grube splitmittelalterlichen bis neuzeitlichen Alters freigelegt wurden. Der kompliziert geschichtete 
mittelburgwallzeitliche Horizont setzte auch auBerhalb der Linie der mittelalterlichen Stadtmauer fort; 
in dieser Richtung nahm jedoch die Menge des Siedlungsabfalls deutlich ab. Au s dem groBmahrischen 
Horizont stammt ein seltenes Bronzekreuzchen mit der Abbildung Christi. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. ÚAPP 38/93. 
M. ČIŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 234); M. GEISLER (1997, 250). Bericht im Archiv des 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 579/95). 

Hradební-Stral3e 1995 (tržnice; Markthalle) 
500 m NO vom Bahnhofsgebtiude, im Areal der Markthalle (Abb. 22) 
200 
An der NW-Wand der neu gebauten Markthalle entdeckte J. Pavelčík einen nliher nicht datierten, mit 
Steinen bekleideten Brunnen (wohl aus der Wende des Mittelalterters und der Neuzeit). 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 11/95). 

Hradební-StraBe 1995 
ca. 450 m NO vom Bahnhofsgebliude (siidlich der Gaststlitte Růžena), Haus-Nr. 824 (Abb. 22) 
196 
Die Aufsicht von J. Pavelčík beim Bau des Hauses in der Hradební- (triiher auch Velehradská-) StraBe 
brachte die Feststellung mittelalterlicher und neuzeitlicher Schichten ohne nlihere Bestimmung. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 413/96). 

Hradební-Stral3e 1996 (IPB) 
ca. 400 m NO vom Bahnhofsgebaude (Abb. 21) 
811' 653/33 
Beim Autbau des Kanalisationsanschlusses zum Gebaude der IPB-Bank, der aul3erhalb der Parzelle 
8/1 ťiihrte. wurde ca. 160 cm vom Gehsteig cine 120 cm dicke Steinmauer entdcckt, die J. Pavelčík ťiir 
die Stadtmauer spUtmittclalterlichen bis neuzeitlichen Alters hlilt. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 428/96). 
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1120. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1121. Unters.: 

Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1122. Unters.: 

Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/23. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/24. Unters.: 
Lage: 

Parzel/e: 
Funde: 

Hradební-StraBe 2000- siehe auch Eintragung 1/14 
an der Ecke der Hradební- und der Poštovní-StraBe, an der Einfahrt auf den Parkplatz des Kulturklubs, 
ca. 350m NO vom Bahnhofsgebaude (Abb. 21) 
653/33 
Bei der Reparierung der bestehenden Kanalisation wurden unweit der Grabung von R. Snášil und 
R. Procházka mehrere hiilzeme, stark beschtidigte Pfosten festgestellt. Ihr Zusammenhang mit der t'riiher 
entdeckten Palisadenkonstruktion ist nicht ausgeschlossen, und dies auch mit Riicksicht auf die Tiefe 
des Fundes (360-365 cm unter der heutigen Oberflache), was ungefahr dem Niveau der groBmahris
chen Schichtenfolge entspricht. Wegen der beschriinkten Grabungsflache konnte jedoch der Zusammen
hang der beiden Konstruktionen und damit auch die Datierung der Pfosten nicht iiberpriift werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, A 24 7651. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 702/00). 

Jablonského-StraBe 1981 (ubytovna Let; Unterkunftshaus Let)- siehe auch die Eintragungen Nr. 1/21 
und 1163 
ca. 400 m N vom Bahnhofsgebaude (Abb. 23) 
228711, 2287/2 
Beim Bau des Unterkunftshauses des Betriebs Let auf der Stelle abgerissener Hauser aus dem vorigen 
Jahrhundert wurde ein Suchschnitt angelegt, wo eine Schicht mit Keramik aus der 2. Halfte des 13. Jh. 
dokumentiert wurde. Die Grabung von R. Procházka legte zwei Balken und Holzfragmente frei -
wahrscheinlich Úberreste des Bau- und Abfallmaterials aus der Zeit der Stadtgriindung. Ahnlich wie 
bei der Grabung in der Průchova-StraBe wurde auch bei diesem Suchschnitt wohl der unbebaute Raum 
der Stadt t'reigelegt, der als Weg diente; dem entspricht auch die niedrige Zahl von Funden. 
Mittelburgwallzeitliche Funde wurden iiberhaupt keine entdeckt. R. Procházka ist der Meinung, daB 
die mittelburgwallzeitliche Schicht zur Zeit des Stadtaufbaus in der 2. Halfte des 13. Jh. vemichtet 
wurde. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- nicht iiberpriift. 
E. OPRAVIL (1985,75); R. SNÁŠIL - R. PROCHÁZKA (1983, 62-64). Bericht im Archiv des Slovácké 
Mus. Uherské Hradiště (Nr. 211/95). 

Jablonského-StraBe 1982 (ubytovna Let; Unterkunftshaus Let)- siehe auch die Eintragungen Nr. 1121 
und 1163 
ca. 400 m N vom Bahnhofsgebiiude, in der Nahe des Neubaus des Unterkunftshauses des Betriebs Let 
(Abb. 23) 
653/8 
Bei der Untersuchung des Grabens flir Leitungsnetze wurde in seiner ganzen Llinge der vorgroB
mahrische und groBm~ihrische Horizont mit einem gestiirten Objekt beobachtet. Die ~Hteste Schicht der 
Stadtbesiedlung gehiirt der Mitte des 13. Jh. an. In dieselbe Zeit fallen zwei teilweise eingetiefte Člfen, 
wovon einer' wohl zum Umschmelzen von Eisenpaketen diente. Entdeckt wurde auch eine Brand
schicht aus dem Anfang des 14. Jh. und die Ecke eines gemauerten Steinhauses, das stratigraphisch 
ans Ende des 13. oder den Anfang des 14. Jh. datiert wird. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- nicht iiberpriift. 
R. PROCHÁZKA- L. SULITKOVÁ (1984, 61); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1984, 64). 

L. Janáček-StraBe 1981 
ca. 260 m N des Bahnhofsgebaudes, in der Nahe der Bastei an der Ecke der Sloupského- und der 
Plouhá-StraBe, am Haus Nr. 352 (Abb. 23) 
653115 
Die Grube des Kanalisationsanschlusses stiirte einen Abschnitt der mittelalterlichen Stadtmauer, die 
auf die bis heute erhaltene Bastei an der Ecke der unweiten Sloupského- und Dlouhá-StraBe ankniipft. 
Die Stadtmauer war 166-170 cm breit und reichte 40-70 cm unter das Niveau des heutigen Terrains. 
Ihre Fundamente konnten nicht erfaBt werden. Der Grabungsleiter R. Procházka datiert den besch~idig
ten Abschnitt der Stadtmauer ins Mittelalter bis die friihe Neuzeit (16. Jh.). 

R. SNÁŠJL- R. PROCHÁZKA (1983, 64). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
390/95). 

Jesuitenkloster 1993 
ca. 150m NO des Bahnhofsgebaudes, im SW-Fliigel des ehemaligen Jesuitenklosters, in der Nahe des 
ehemaligen Parks der Tschechoslowakisch-sowjetischen Freundschaft (Abb. 24) 
3711 
Wahrend der durch das Institut fiir Bodendenkmalptlege Brno durchgefiihrten Grabung wurden im 
SW-Fliigel des ehemaligen Jesuitenklosters Schichten und Funde dokumentiert, die mit der 
Kolonisation der Stadt zusammenhangen (Siedlungsgruben aus der 2. Hlilfte des 13. Jh.), weiter Funde 
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Nachw.: 
Lit.: 

DANA MENOUŠKOVÁ 

aus dem 15. Jh. und aus der Zeit des Baus des Jesuitenklosters (Mitte des 17. Jh.). Belege groB
mahrischer Besiedlung wurden keine festgestellt, obwohl auf der ganzen Grabungsflache das Liegende 
erreicht wurde. Es ist nicht ausgeschlossen, daB sich hier eine urspri.inglich nasse Niederung befand. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. ÚAPP 43/93 - 4311 Ol B bis 43/93 - 43/910A. 
M. ČJžMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 236); J. STUCHLÍKOVÁ (1997, 254): M. ZEMEK (1946, 
17-18: 1955, 26-30). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 706/00). 

Jesuitenkirche- siehe die St. Franz-Xaver-Kirche 

1125. 

1126. 

1/27. 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Kollárova-StraBe 1994 (dům Pension: Haus Pension) 
ca. 340m O vom Bahnhofsgebaude (Abb. 24) 
26311 
Die Grabung des Instituts flir Bodendenkmalpflege unter der Leitung von R. Procházka verfolgte auf 
der Fltiche auBerhalb der mittelalterlichen unci barockzeitlichen Stacltbefestigung (9 m von der Barock
kurtine) vor allem die Stratigraphie. Besiedlung, clie tilter aus neuzcitlich ware, wurcle keine festgc
stellt. Die Grabung brachte wichtige Erkenntnisse i.iber den Charakter fluviatiler Ablagerungen im Vor
ťelcl der Insel; sic betraf jedoch schon clie FHiche auBerhalb des im Fri.ihmittelalter besiedelten Areals. 

Lit.: M. ČIŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 235); R. PROCHÁZKA (1997a, 251). Bcricht im 
Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 707/00). 

Unters.: 
Lage: 

Parzel/e: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 

Parzel/e: 

Kollárova, Svatováclavská-S traSe 2000 (komerční banka; Kommerzbank) 
ca. 230 m SO vom Bahnhofsgebaude, im Hof des Gebaucles der Kommerzbank und in der 
anliegenclen Kollárova-S traSe Nr. 450 (Abb. 25) 
274/2, 653/39 
Bei der Rekonstruktion der Kanalisation stclltcn Mitarbeiter des Slovácké Mus. im N-Tcil des 
Aushubs, am Tor der Kommcrzbank in Richtung Kollárova-StraBe. eine Stein-Mortei-Mauer fest. Es 
ist wahrscheinlich, daG es sich um einen Teil der barockzeitlichen Stacltbefestigung, clie sog. Joseph
Bastei handelt. die im Laufe des 18. Jh. erbaut worden war. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- Inv.Nr. A 247653. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 699/00). 

Kollárova-StraBe- Kl. Gottwald/Masaryk-Platz 1981 
Graben fi.ir clie Wasserleitung im SW-Teil des historischen Stadtkerns, 210-240 m SO vom 
Hauptbahnhof entfernt. Verlauf: Kollárova-StraBe- 9. května/Svatováclavská-StraBe- Komenský
Piatz- Park der Tschechoslowakisch-sowjetischen Freundschaft- Nádražní-StraBe- Kl. Gottwald/ 
Masaryk-Piatz (Abb. 25) 
668/5a, 610/1. 653/38, 653/37, 45, 653/19, 653/23 
Die umfangreiche, 585 m Iange Wasserleitungsrille wurde durch die Grabungsleiter R. Snášil und 
R. Procházka in Teilabschnitte gegliedcrt, die mit Buchstaben A- E bezeichnet wurden. Im 
Abschnitt A, in der Kollárova-StraBc (Nr. 668/5a und 610/1) wurcle clie Stratigraphie sptitmittel
alterlicher bis neuzeitlicher Schichten clokumentiert unci clie Verfi.illung eines Barockgrabens erťaBt, 
der clas Intravillan der Staclt abgrenzte; die Kollárova-StraBe befancl sich schon auBerhalb des 
historischen Stadtkerns. Áhnlich war dic Situation in der 9. května-StraBe (Nr. 653/38) - Abschnitt B. 
Dort wurclen mittelalterliche bis neuzeitliche Funde verzeichnet unci ein 85-230 cm clickes Stein
mauerwerk durchschnitten. Aus dem stratigraphischen Beťund und der Lage der StraBe auBerhalb 
des eigenen Intravillans ergibt sich, claB es sich am chesten um clie SO Bri.istungsmauer der Bastion 
Nr. ll - "Josephus" hanclelt. Auf dem Komenský-Platz (Nr. 653/37) - Abschnitt C - schnitt clie 
Grabung eine weitere Mauer durch. die vom Verlauf der mittelalterlichen Stacltmauer abwich. Das 
genaue Alter und die Funktion der Mauer konnten nicht festgestellt werden. Im Park der tschecho
slowakisch-sowjetischen Freunclschaft (Nr. 45) - Abschnitt D - wurden mittelburgwallzeitliche 
Schichten unci eingetiefte Objekte festgestellt, einschlieBlich einer Vorofengrube, weiter Funde und 
Objekte aus dem 13.-15. Jh. Freigelegt wurden auch ein Úberrest eines oberirdischen Baus, eine 
Planiertltiche aus dem 14. Jh. und cine barockzeitliche Abfallgrube, clie wohl mit dem Jesuiten
kloster zusammenhing. Grabungen in der Nádražní-StraBe (Nr. 653119) - Abschnitt E - brachten 
verschiedenartige Funde aus der 2. Htilfte des 13. bis clem 17. Jh., sowie mittelburgwallzeitliche 
Schichten. Eine kleine Grabung auf dem Kl. Gottwald-Platz (Nr. 653/23)- Abschnitt F- lieferte vor 
allem Úberreste der mittelalterlichen Stacltbesiedlung. 
Im Rahmen der Grabung wurden ebenfalls gruncllegencle stratigraphische Fragen verfolgt: Der 
schwarzerdige Boclenhorizont auf dem Niveau des Liegendcn begann sich auf der In sel !aut R. Snášil 
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Abb. 7. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1129 (Kostel sv. Franiška Xaverského 1998). GrundriB der 
St. Franz-Xaver-Kirche mit Bezeichnung der entdeckten Krypten (1-3) und Suchschnitte (A-D). Nach J. KoHOUTEK 
1999. 

Nachw.: 
Lit. 

1/28. Unters.: 
Lage: 
Parzel/e: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

l/29. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

und R. Procházka wahrscheinlich kurz vor dem 8. Jh. herauszubilden. Die urspri.ingliche Terrain
oberflache stieg wohl m~iBig von dem Si.idufer in Richtung Inselinland. Das festgestellte 
stratigraphische Schema entspricht im Prinzip dem Befund in anderen Stadtteilen: Auf die Basis aus 
1akustrinen Mergeln und Schluffen kni.ipft ein zusammenhangender Bodenhorizont mit intensiver 
mittelburgwallzeitlicher Besiedlung; darauf liegen Schichten der Kolonisierungsphase der Stadt 
(2. Halfte (les 13.- Anfang des 14. Jh.). Die beinhalteten eine Holzschicht - einen Ůberrest der 
Bauaktivitaten der Gri.indungszeit. Diesen Horizont i.iberdeckten spatmittelalterliche und neuzeitliche 
Aufschi.ittungen und Anschwemmungen. Es konnten zah1reiche botanische Proben und Keramik
fundkomplexe geborgen werden. Geologische Proben wurden ebenfalls entnommen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 37/82- 38/82, 40/82- 44/82. 
E. OPRAVIL (1985, 74-75); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1981 b, 18; 1983, 63). Bericht im Archiv des 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 218/95). 

kostel sv. Franiška Xaverského (St. Franz-Xaver-Kirche) 1936 
ca. 170m NO vom Bahnhofsgebaude, im 0-Teil der St. Franz-Xaver-Kirche (Abb. 26) 
32 
lm Areal der Jesuitenkirche erfolgte im Zusammenhang mit Reparierungen der Objektstatik die 
Untersuchung von Barockkrypten. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 32786 - 32794, SF 39294 - 39320. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 526/97). 

kostel sv. Franiška Xaverského (St. Franz-Xaver-Kirche) 1998 
ca. 170 m NO vom Bahnhofsgebaude, im 0-Teil der St. Franz-Xaver-Kirche (Abb. 26) 
32 
Im Areal des Jesuitenklosters erfolgte im Zusammenhang mit Reparierungen der Objektstatik nach 
der F1ut 1997 die Erforschung von Barockkrypten (Abb. 7). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 242793- A 242837. 
P. DOSTÁL (1998, 67-70); J. KOHOUTEK (1999, 147-163); E. OPRAVIL (1998, 115-119); J. PAVELČÍK 
(1998, 13); M. ČIŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 235). Bericht im Archiv des Slovácké 
Mus. Uherské Hradiště (Nr. 593/98). 
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Abb. 8. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/30. Die Lage der St. Georg-Kirche und der im J. 1943 erbauten 
Luftschutzriiume auť dem Haupt/Masaryk-Platz. Nach V. HRUBÝ 1965 und dem Fundbericht Nr. 205/95 im Archiv 
des Slovácké Mus. Uh. Hradiště. 
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Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Uložení 
Lit.: 

kostel sv. Jiří (St. Georg-Kirche) 1943 
ca. 220-300 m NO vom Bahnhofsgebtiude, im Raum des Haupt/Masaryk-Platzes (Abb. 26) 
653/23 
Beim Abteufen der Luftschutzrtiume wurden im W-Teil des Platzes architektonische Bauelemente 
festgestellt, sowie Funde, die sich zur St. Georg-Kirche beziehen: Mortelreste, Brandschicht, Keramik, 
Grtiber aus der Zeit der Epidemien im 17. und 18. Jh., Gewebe, Muschelperlen, Glas, Kreuzchen, 
Medaillons mit Agnus Dei, Rosenkrtinze und weitere Kleinfunde und Bauschutt. Der Befund nach 
und anhand der Keramik, die der Grabungsleiter K. Hanák in das 10. Jh. datierte, sollte es sich um 
Kulturschichten handeln, die sich zur urspriinglichen, in der Griindungsurkunde der Stadt erwahnten 
Kapelle beziehen. K. Hanák situierte diese Kapelle, die auf der "Insel" bereits vor der Entstehung der 
mittelalterlichen Stadt stehen muBte, auf die Stelle der Stirnseite der spateren gotischen Kirche. 
Davon konnten bei der Grabung Fundamente eines der Schiffe, des Turmes, der Kapelle und einer 
achtkantigen Stiitzsaule freigelegt werden, alles aus der 2. Halfte des 15. bis 1. Halfte des 16. Jh. Aus 
historischen Quellen ergibt sich nicht ganz eindeutig, ob die erwtihnte St. Georg-Kapelle zum 
Bestandteil der spateren gotischen Kirche dergleichen Einweihung wurde oder ob sie, nachdem sie 
ihre Funktion nicht mehr erflillt hatte, abgerissen wurde und die gotische Kirche ihr Patrozinium 
iibernahm. Die eigene St. Georg-Kirche wurde entweiht und in den J. 1784-1785 abgerissen; ihre 
Funktion iibernahm dann die St. Franz-Xaver-Jesuitenkirche (Abb. 8). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 32118- 32134, SF 32139- 32146, SF 36004- 36021. 
K. HANÁK (1943, 5-6; 1947b, 6-10 ); V. HRUBÝ (1965, 98-101, 206-207); R. PROCHÁZKA -
L. SULITKOVÁ (1984, 62); R. SNÁŠIL (1990, 264-268); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1981b, 13); 
A. VERBÍK (1981, 97). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 205/95). 

kostel sv. Jiří (St. Georg-Kirche) 1983 
ca. 220-300 m NO vom Bahnhofsgebtiude, im Raum des Kl. Gottwa/d/Masaryk-Piatzes (Abb. 27) 
653/23 
Beim Graben eines Schachts und der Uingsrille auf dem Masaryk-Platz stellte R. Snášil eine P1anie
rung von Bauelementen der gotischen St. Georg-Kirche und eine mittelburgwallzeitliche Schichten
folge fest. lm 0-Teil de Grube wurde eine barockzeitliche holzerne Wasserleitung entdeckt, die zum 
Brunnen aus dem 18. Jh. flihrte. Die Basis der hochmittelalterlichen Schichtenfolge lag in der Tiefe 
von 265 cm, die Basis der groBmahrischen Schichtenfolge in der Tiefe von 285 cm. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- nicht iiberpriift. 
R. SNÁŠIL- J. NOVOTNÝ (1985, 72). 

St. Georg-Kirche- siehe auch Eintragungen zum Kl. Gottwald /Masaryk-Platz (z.B. Nr. 1137) 

1132. 

1133. 

1/34. 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

kostel Zvěstování P. Marie (Maria Verkiindigung-Kirche) 1998-99 
ca. 450 m NO vom Bahnhofsgebtiude, ca. 40 m SO vom Ende des Mariánské-Platzes (Abb. 28) 
147, erwahnt auch als 146/2 
Bei der Erforschung der Barockkrypten im Hauptschiff der Maria Verkiindigung-Kirche infolge 
statischer St6rungen wurden menschliche Knocheniiberreste und personliche Sachen der dort 
bestatteten lndividuen gefunden. 

M. ČižMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 234); J. KOHOUTEK (1999, 147-163); I. LOSKOTOVÁ 
(1999, 425-426). 

Krátká-StraBe 198 I 
460 m NO vom Bahnhofsgebtiude, ca. 10m SW von der Synagoge (Abb. 28) 
653/31 
Bei der Rettungsgrabung stellten R. Snášil und R. Procházka Mauerwerk unklaren Alters fest, das 
sie mit hober Wahrscheinlichkeit mit der urspriinglichen StraBenlinie gleichsetzten. Zu ihrer 
Vertinderung kann es am ehesten nach dem Brand 1681 gekommen sein. Das ist auch das Datum 
ante quem der Entstehung des erwahnten Mauerwerks (die StraBenfront entstand wohl bereits in der 
2. Htilfte des 13. oder im 14. Jh.). 

Lit.: R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1983, 63). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
212/95). 

Unters.: 
Lage: 

Magnum 1997- siehe auch Eintragung Nr. 1147 
an der SW Ecke des Mariánské-Platzes und der Sojákova-StraBe, ca. 320 m N vom Bahnhofsgebtiude. 
Die Grabungsflache nahm nur einen engen Streifen entlang dem NW- und NO-Rand der Parzelle ein 
(Abb. 29) 
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Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1135. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1136. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

DANA MENOUŠKOV Á 

89/2 
Das Kaufhaus Magnum befindet sich in dichter Nahe der Grabungsflache, die wahrend mehrerer 
Saisons R. Snášil und R. Procházka untersuchten (siehe Rudé armády-Platz). Der Befund entspricht 
also den bereits im Laufe der 80er J. festgestellten Erkenntnissen. Es wurden neuzeitliche Schichten 
aus der 2. Halfte des 17. Jh. erfaBt, die mit der Bauaktivitat nach dem Brand der Stadt im J. 1681 
zusammengestellt werden ktinnen, und zahlreiche mittelalterliche Schichtenfolgen aus der 2. milťte 
des 13. bis 14. Jh. Die Brandschicht aus dem Anťang des 14. Jh. hangt wohl mit der Belagerung der 
Stadt durch Matouš Čák Trenčanský im J. 1315 zusammen. Erkannt wurden auch groBmahrische 
Schichten. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 234622- 234877. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 529/97). 

Nádražní-StraBe 1981 
ca. 40 m NO vom Bahnhoťsgebaude, Haus-Nr. 23 (Abb. 30) 
35/1 
Beim Abteufen des Kellers dokumentierten R. Snáši1 und R. Procházka Siedlungsschichten und 
einen Ofen aus dem 14.-16. Jh. Die Grabung legte eine Kulturschicht frei, die stratigraphisch der 
groBmlihrischen Periode angehtirt, eine Stadtmauer und das Mauerwerk aus der Barockzeit. Die 
schon auBerhalb der einen Haustliiche fortsetzende Grabung legte die mittelalterliche Stadtmauer 
frei, deren Breite 175 cm erreichte. 
Slovácké Mu s. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 38/81, 40/81. 
R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1983, 63). Bericht im Archiv des Slovácké Mu s. Uherské Hradiště (Nr. 
391195). 

Nádražní-StraBe 1995 
ca. 180m NO vom Bahnhofsgebaude, im W-Teil der StraBenbebauung, Haus-Nr. 29, 30 (Abb. 30) 
4111, 4112 
lm Rahmen der Rekonstruktion der Wasserleitungsanschli.isse verfolgte J. Pavelčík neuzeitliche und 
mittelalterliche Kulturschichten und Funde. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 233778- 233791. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 396/95). 

(nám.) Kl. Gottwald-Platz- siehe auch den heutigen Namen Masaryk-Platz 
(nám.) Kl. Gottwald-Platz- siehe auch Eintragungen zur St. Georg-Kirche (Nr. 1130, 1131) 

1137. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/38. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1139. Unters.: 
Lage: 

(nám.) Kl. Gottwald!Masaryk-Platz 1982 (fontána; Springbrunnen) 
320 m NO vom Bahnhoťsgebtiude, in der Nordecke des Kl. Gottwald-Platzes, in der Nahe des 
Springbrunnens (Abb. 31) 
653/23 
Beim Abteuťen des Brunnenschachts fi.ir die Kopie des Barockbrunnens wurden zwei Mtirtelschollen 
mittelburgwallzeitlichen Alters abgedeckt, die aus einem unbekannten groBmtihrischen Steinobjekt 
stammten, das gegen Ende des 9. oder am Anfang des 10. Jh. unterging. Geťunden wurde auch groB
mahrische Keramik und Kulturschichten vorgroBmlihrischen und ji.ingeren mittelalterlichen Alters. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 3/83. 
R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1984, 64). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
233/95). 

(nám.) Kl. Gottwa/d/Masaryk-Platz 1983-I- siehe auch Eintragung Nr. 1/39 
ca. 240-280 m NO vom Bahnhofsgebtiude, im SW-Teil des KI.Gottwald-Piatzes, vor den Haus
parzellen Nr. 29,27/1,26/1 und 23/1 (Abb. 31) 
653/23 
In der Gasleitungsrille stellten Mitarbeiter des Slovácké Museums mittelalterliche und neuzeitliche 
Kulturschichten und Funde fest. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- nicht i.iberpri.ift. 
R. SNÁŠIL - J. NoVOTNÝ ( 1985, 72). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště Nr. 
734/01. 

(nám.) Kl. Gottwald/Masaryk-Platz 1983-II 
ca. 220-400 m NO vom Bahnhoťsgebtiude, Graben fi.ir Wasserleitung vom SW-Rand des 
KI.Gottwald-Platzes Uber seinen NW- und NO-Rand bis in die U polikliniky-StraBe fi.ihrend (Abb. 
32) 
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Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

653/23, 653/27 
lm archiiologisch bedeutsamen Raum verfolgten R. Snášil und R. Procházka den Graben fiir 
Wasserleitung. Ihre genaue Lange und Situierung ftihren die Grabungsleiter nicht an. Die Grabung 
legte cine mittelalterliche Schichtenfolge frei, deren Basis in der Tiefe um 200 cm lag und auf dem 
Kolonisierungshorizont aus der 2. Halfte des 13. Jh. beruhte. Der war mit einer Schicht begleitet, die 
vor allem eine betrachtliche Menge hOizernen Bauabfalls beinhaltete (ahnlich wie auf dem Rudé 
armády-Piatz). Unter dieser Schicht gab es einen groBmahrischen Horizont, aus welchem kleine 
Keramikfragmente mit Ůberresten karminroten Farbstoffs auf der Innenseite geborgen wurden. 
Mortelfragmente aus dem Graben stellen die Autoren hypothetisch in Zusammenhang mit cinem 
groBmahrischen Kirchenbau (wohl St. Georg-Kapelle, die im Zusammenhang mit der Stadtgrtindung 
im J. 1257 angeftihrt wird). 
Ftir den groBten Beitrag der Grabung halten ihre Autoren die Entdeckung von Spuren weiterer 
groBmahrischer gemauerter Architektur (siehe Eintragung Nr. 3811) im NO-Teil des heutigen Platzes 
(im Raum des Brunnens). Aus diesem Bau, der bereits bei der Grabung im J. 1982 festgestellt 
worden war, konnte nun ein zweischichtiger Schutt und ein Teil des Fundamentmauerwerks erfaBt 
werden, das aus Bruchsandstein erbaut worden war. Das Mauerwerk befand sich in der 
Fundamentrinne, die in die vorgroBmahrische Schicht eingetieft war. A uf dieser Grundlage beruhten 
Sandsteinbli:icke, die mit cinem zerbri:ickelnden Sandmi:irtel schlechter Qualitat gebunden waren. Das 
Mauerwerk war 80 cm breit, im intakten Zustand erhielt es sich bis zur Hohe von 60 cm, im 
beschadigten Zustand wurde es bis 95-100 cm Hohe beobachtet. Anhand der verdoppelten 
Schuttschicht mit Jehmiger Zwischenschicht, die mit Keramik- und Metallfunden begleitet war, 
meint R. Snášil, daB der Bau noch im Laufe der groBmahrischen Periode unterging, wahrscheinlich 
am Anfang des 10. Jh. Aus der Destruktion wurden zahlreiche Stticke von Bindemitteln und Ober
tlachenmi:irteln, oft mit weiBem Kalkanstrich geborgen. Die Interpretation des Baus bleibt offen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 195/83, 198/83, 199/83, 200/83. 
R. SNÁŠIL- J. NoYOTNÝ (1985, 72-73). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
237/95). 

(nám.) Mariánské-Platz 1943 
im Raum des Platzes (Abb. 33) 
65311 
In einer naher nicht spezifizierten Lage (wahrscheinlich an der W-Seite des Platzes, wie es die 
zeitgenossische Photographie belegt) stellte K. Hanák beim Abteufen der Luftschutzraume zahl
reiche jiingere rnittelalterliche und neuzeitliche Funde fest. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- nicht iiberpriift. 
Gedenkbuch von Hradiště Hradiště aus den J. 1933-1949, S. 251, im Staatlichen Bezirksarchiv 
Uherské Hradiště. Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 205/95). 

(nám.) Mariánské-Platz 1996-I 
ca. 300m N vom Bahnhofsgebaude, Hoftrakt des Hauses Nr. 65 (Abb. 34) 
83/1 
Beim Abteufen des Kanalisationsnetzes in Richtung zum Haushof wurden hochmittelalterliche 
Schichten gesti:irt, die von J. Pavelčík verfolgt wurden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 233943 - 233944. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 407/96). 

(nám.) Mariánské-Platz 1996-II (fontána; Springbrunnen) 
ca. 380m NO vom Bahnhofsgebaude (Abb. 34) 
653/1 
lm Rahmen der Rettungsgrabung, die im Zusammenhang mit dem Bau des Maschinenraums des 
Springbrunnens erfolgte, stellte J. Pavelčík vor allem mittelburgwallzeitliche, aber auch jtingere 
mittelalterliche Funde fest, die aus insgesamt 4 Objekten stammten. Ein betrachtlicher Teil der 
Schichtenfolge war bereits vor dem Anfang der Grabung abgebaggert worden. Gefunden wurden vor 
allem Keramik und Tierknochen, sowie ein Teil des Arrnrings aus Bronzedraht unklaren Alters. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 233945- 234099. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 409/96). 

(nám.) Mariánské-Platz, Františkánská-StraBe 1996- siehe auch Eintragung Nr. 1/7-1/8 
ca. 440 m NO-Richtung vom Bahnhofsgebtiude, an der 0-Ecke des Platzes und weiter SO in der 
Františkánská-StraBe (vor dem Karitas-Gebtiude) (Abb. 35) 
65311, 653/28 
Bei der Rekonstruktion des Wasserleitungs- und Kanalisationsnetzes stellte J. Pavelčík in einer Tiefe 
von 120 cm ein ca. 18 m Ianger Bohlenweg fest. Die Faschinen waren aus Pappel- und Eichenruten 
von 85-220 cm. Dazwischen wurden ein Paar hochmittelalterliche Scherben gefunden. 
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Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 234100- 234109. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 410/96). 

(nám.) Mariánské-Platz 1998 
ca. 400 m NO vom Bahnhofsgebaude, Haus-Nr. 77 (Abb. 34) 
100/1,100/2 
Bei Bauherrichtungen des Hauses wurden Mauerwerkreste festgestellt, die J. Pavelčík fiir Bestand
teil der mittelalterlichen Bauphase dieses Gebaudes hielt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 237775- 237778. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 569/98). 

(nám.) Masaryk-Piatz 1995-96 (Nová radnice; Neues Rathaus) 
ca. 250m NO vom Bahnhofsgebaude, Masaryk-Platz Haus-Nr. 100, im hinteren Gebaudetrakt an der 
Hradební-StraBe (Abb. 35) 
27/2 
lm Zusammenhang mit dem Anbau des sog. Neuen Rathauses wurden bei der Rettungsgrabung von 
J. Pavelčík Mauerwerkfundamente festgestellt, und zwar sowohl aus dem 18. - Anfang des 19. Jh., 
als auch aus dem 15.-16. Jh.(?). Die wenigen Funde entsprechen !aut J. Pavelčík der Lage der 
Fundstelle in der Nahe des ursprtinglichen Inselufers. Dokumentiert wurden hochmittelalterliche bis 
neuzeitliche Siedlungsschichten (2. Halfte des 13. bis 18. Jh.), ebenso wie Belege mittelburgwall
zeitlicher Besiedlung. Unter Funden gab es auch 2 Scherben der Urnenfelderkultur, die gemeinsam 
mit Keramik aus dem 9. Jh. und neuzeitlichen Funden entdeckt.wurden. Funde urzeitlicher Keramik 
wurden auch diesmal zu keinem tiberzeugenden Beleg der Besiedlung der Insel bereits in der Jung
und Spatbronzezeit; zusammenhangende Kulturschichten und eine dauerhafte Besiedlung konnen 
erst in das 8.-9. Jh. datiert werden. lm Profil der Suchschnitte wurden auch Spuren wiederholter 
Úberschwemmungen festgestellt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv.Nr. A 233793 - 233936. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 406/96). 

(nám.) Rudé amzády/Mariánské-Platz 1965 (dům "Zelený strom"; Haus "Zelený strom") 
ca. 470 m NO vom Bahnhofsgebaude, in der NO-Front des Platzes, Haus Nr. 123 (Abb. 36) 
145 
Bei der durch R. Snášil und E. Lepka im Haushof durchgefůhrten Grabung wurden stufenartige 
Steinfundamente des mortelgebundenen Mauerwerks aus dem jtingeren Mittelalter entdeckt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 38203, SF 38209. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 350/95). 

(nám.) Rudé armády/Mariánské-Platz 1980-86- siehe auch Eintragung Nr. 1134 
ca. 320-340 m N vom Bahnhofsgebaude; Haus-Nr. 69 an der Rudé armády-Platz; die FHiche, die 
dem beim Bau des Kaufhauses Magnum 1997 erforschten Gebiet anliegt (Abb. 36) 
89/3, 89/2, 89/1, 94/1 
Auf der GrabungsfHiche wurde ein zusammenhangender Horizont mit Gruben aus der vorgroB
miihrischen Periode entdeckt, die auf dem Liegenden beruhen. Dieser Horizont war mit Schichten 
mittelburgwallzeitlichen Alters tiberdeckt. Hoher wurde auch der Kolonisierungshorizont der Stadt 
aus der 2. Halfte des 13. Jh. sowie weitere mittelalterliche und neuzeitliche Befunde erfaBt. Die 
vorgroBmiihrische und groBmiihrische Periode reprasentieren Funde von qualiUitsvollem Mortel, 
Keramik (einschlieBiich antiker Formen), sekundiir benutzten Fragmenten romischer Ziegeln wie 
auch z.B. Knochenpfeifen. Belege der Produktion des 8.-9. Jh. steHen Geweih- und Hornrohstoff, 
Schmiedeschlacken und Úberreste von Schmelzofenausstrich dar. Sehr wertvoll ist der Fund von drei 
eintei1igen gegossenen bronzenen Hakensporen aus dem vorgroBmiihrischen Horizont; einer davon ist 
der unbearbeitete AusguB, der die lokaJe Produktion belegt, der andere stellt die Analogie eines 
iihnlichen Fundes aus Mikulčice dar. Gleich bedeutend ist der Fund einer vergoldeten gegossenen 
durchbrochenen Riemenzunge und eines bronzenen Gtirtelbeschlags. Aus einer auf der Fundstiitte 
entdeckten grabenformigen Eintiefung stammt Keramik antiker Formen und Mortel. In der 
groBmahrischen Besiedlung ist die Produktion von Knochenwerkzeugen belegt, die zur Leder- und 
Textilbearbeitung bestimmt waren, die Glasproduktion, eventuell das SchmiedehO:ji!dwerk. Zahlreiche 
Schuppen zeugen vom Fischfang. 
Was die jtingere mittelalterliche Besiedlung betrifft, konnten auf der gegebenen Parzelle Vertinde
rungen der Stadtbebauung und der Behausungen beobachtet werden. Es kamen oberirdische Bauten 
mit gestampftem FuBboden, ein zweiteiliges Haus mit enger Flur, ein dreiteiliges Haus vom 
Kammer-Staii-Typ, ein sechsteiliges Haus u.a. zum Vorschein. Sonst entsprach der Charakter der 
Behausungen dem semiagraren Charakter der Stadt zur Zeit ihrer Grtindung. Ftir die Stadtgeschichte 
wurde auf diese Weise ein wertvolles Modell der bauhistorischen Entwicklung der Behausungen 
gewonnen, deren Bestandteil auch das gotische Steinhaus war, das in der 2. Htilfte des 13. Jh. erbaut 



1148. 

1149. 

1150. 

1151. 

1152. 

1/53. 

Archaologische Fundstatten und Funde im Nordteil des Untermarchtals III- Uherské Hradiště, Sady 479 

Nachw.: 

Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

und in der Barockzeit sowie im 19. Jh. umgebaut worden war. ErfaBt wurden auch Verschiebungen 
der Frontseite des Platzes. Neben oberirdischen Bauten mit Feuerstellen wurden auch eingetiefte 
Objekte festgestellt, z.B. eine Abfallgrube. Die aus der Grabung stammenden Funde wurden bisher 
nicht komplex ausgewertet und es fehlt auch ein zusammenfassender Fundbericht. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. 49137- 52294, A 80127- 84505, A 101253 - 110850, 
A 126917- 146516. 
E. OPRAVIL (1984, 65-66; 1985, 77-78); R. SNÁŠIL- J. NOYOTNÝ (1985, 71-72); R. SNÁŠIL
R. PROCHÁZKA (1982, 53-54; 1983, 63; 1984, 63-64). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské 
Hradiště (Nr. 253/95). 

(nám.) Rudé annády/Mariánské-Platz 1982- siehe auch Eintragung Nr. 1/42 
ca. 320m NO vom Bahnhofsgebaude, im SW Teil des Platzes (Abb. 36) 
653/1 
Beim Abteufen des Brunnenschachts fi.ir die Fontilne dokumentierte R. Procházka eine mittel
burgwallzeitliche Schicht (mit Ri.icksicht auf ihre Machtigkeit geht es wohl um eine Objekt
verfi.illung) und eine Schichtenfolge aus der 2. Hillfte des 13. Jh. bis zur Anfang des 14. Jh. 

Lit.: R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1984, 64). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
401196). 
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(nám.) Rudé armády/Mariánské-Platz 1983 
ca. 300 m N vom Bahnhofsgebaude, am SW Rand des Platzes, vor dem Haus Nr. 65 (Abb. 36) 
653 (urspri.inglich unter Parzellennummer 665 angefůhrt worden war) 
Beim Abteufen des Brunnenschachts vor dem Haus Nr. 65 wurden Objekte und Schichten aus dem 
8. Jh .. der groBmahrischen Periode (Mortel), des Hochmittelalters und der Neuzeit festgestellt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště - nicht i.iberpri.ift. 
R. SNÁŠIL-J. NOYOTNÝ (1985, 72). 

(nám.) Svobody/Masaryk-Piatz 1928 
in einer naher nicht bestimmten Lage auf dem Platz (Abb. 37) 
653/23 
Beim Abteufen der Kanalisation rettete K. Hanák einen eisernen Steigbi.igel des karolingischen Typs. 
Slovácké Mus. Uhreské Hradiště, Inv.Nr. SF 2820. 
A. ZELNJTJUS (1933, 14); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1981b, 12). 

(nám.) Tyrš-Piatz- Obránců míruNelehradská-StraBe- Vodní-StraBe 1982 
ca. 540-560 m NO vom Bahnhofsgebaude, an der Mi.indung der Vodní-StraBe in die Obránců míru
StraBe (Abb. 38) 
656, 653/5, I39, 211/1-2, 213/1-3, 271 
Bei der Untersuchung des Grabens fi.ir Leitungsnetze entdeckten R. Snášil und R. Procházka 
mittelburgwallzeitliche und ji.ingere mittela1terliche Schichten. Úberpri.ift wurde auch der Verlauf der 
mittelalterlichen Stadtmauer und der Umfassungsmauer des ehemaligen Altstadttors, dessen Mauer
werk spatestens in die 1. Halfte des 14. Jh. datiert wurde. Eine weitere Grabung legte den mittel
alterlichen Befestigungsgraben mit einer unregelmaBigen, meistens verdoppelten Palisade auf dem 
Boden frei. Die Verfůllung beinhaltete organische Úberreste und Keramik des spaten 15. Jh. Diese 
Abwehranlage entstand wohl erst um die Mitte des 15. Jh. und existierte bis zum Anfang des 18. Jh. 
Von wesentlicher Bedeutung war die Feststellung mittelburgwallzeitlicher Schichten, die dort bis 
liber die Grenze der Befestigung der spateren mittelalterlichen Stadt reichten 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 15/83- 22/83. 
R. PROCHÁZKA- L. SULITKOYÁ (1984, 50); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1984, 64). Bericht im 
Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 393/95). 

Na Splávku-StraBe 1981 
ca. 140m N vom Bahnhofsgebaude, an der W-Mi.indung der Na Splávku-StraBe (Abb. 39) 
1028 
Eine Testgrabung legte die W-Mi.indung des regulierten, steingepflasterten FluBbetts des mittelalter
lichen Stadtkanals, sog. Rechla frei. Sie wurde an der Stelle entdeckt, wo der Kana! in den auBeren 
barockzeitlichen Verteidigungsgraben mi.indete und wo im Mittelalter an der Stadtmauer eine Mi.ihle 
gestanden war. 

R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1983, 64). 

Na Splávku-StraBe 1996-97 
ca. 250m N vom Bahnhofsgebaude, an der W-Mi.indung der StraBe (Abb. 39) 
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4111 1036, 2565/1, 1432 
Die durch J. Pavelčík durchgefiihrte Fachaufsicht bei der Pilotengriindung eines Hauses brachte 
weder mittelalterliche noch neuzeitliche Besiedlung an den Tag. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 496/97). 

Obránců míruNelehradská-StraBe 1979 
ca. 500 m NO vom Bahnhofsgebaude, NO von den Gebauden des ehemaligen Franziskanerklosters 
(Abb. 40) 
115, 653/16 
Bei der Untersuchung des Gasleitungsgrabens stellten R. Procházka und R. Snášil einen Teil der 
Steinbefestigung fest und konnten den Verlauf der gotischen Stadtmauer aus dem 14. Jh. in einer 
Lange von 14 m beweisen. Die Stadtmauer fiihrte ungefáhr in Richtung SO-NW. Sie bestand aus 
groBen, grob bearbeiteten SandsteinbiOcken. Die Minimalbreite der Stadtmauer, an der NO-Biegung 
des Grabens gemessen, betrug 2 m. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 18/82. 
R. PROCHÁZKA- L. SULITKOVÁ (1984, 49); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1981a, 53-54). Bericht im 
Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 393/95). 

Obránců míruNelehradská-StraBe 1983 
ca. 490 m NO vom Bahnhofsgebaude, im Raum zwischen dem Franziskanerkloster (dem heutigen 
Archiv) und der Synagoge (Bibliothek) (Abb. 41) 
270/1, 270/2, 207,208/2, 55/2 
Bei der Untersuchung des Gasleitungsgrabens wurden Steinmauern spatmittelalterlicher Hauser und 
ein Teil mi:irtelgebundener Sandsteinfundamente der Stadtmauer aus der Spatgotik bis Friihrenaissance 
entdeckt. Von der N-S-Orientierung der Stadtmauer ergab sich, daB die jiidische Synagoge schon 
auBerhalb des Stadtkerns gestanden war. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- nicht iiberpriift. 
R. SNÁŠIL- J. NOVOTNÝ (1985, 72). 

Otakarova-StraBe 1967 
ca. 520 m NO vom Bahnhofsgebaude, im 0-Teil der StraBenbebauung, Haus-Nr. 107 (Abb. 42) 
als Parzellennummer 54 angefiihrt 
Beim Abteufen der Senkgrube wurde in der Tiefe von 170 cm ein Rand eines slawischen Vorrats
gefaBes entdeckt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, SF 40032. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 352/95). 

Otakarova-StraBe 1974 (PVT) 
ca. 500 m S vom Bahnhofsgebaude, an dem N-Rand der W-StraBenbebauung (Abb. 42) 
2465,2466 
Bei Erdarbeiten wurden mittelalterliche Kulturschichten mit Funden gesti:irt, die ans Ende des 13. bis 
in die Mitte des 14. Jh. datiert sind. Es wurde auch eine Reihe von 5 Eichenholzpťosten festgestellt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště- nicht iiberpriift 
R. SNÁŠIL (1978, 91). 

Otakarova-StraBe 1979 (zbrojnice; Zeughaus) 
ca. 560 m N vom Bahnhoťsgebtiude, im Galeriehof des Slovácké Mus., Haus-Nr. 103 (Abb. 42) 
127 
lm Hof des barockzeitlichen Pulvermagazins und des Zeughauses, des heutigen Gebaudes der Galerie 
des Slovácké Museums, wurden im Suchschnitt Schichten aus dem 9. Jh. sowie Objektiiberreste aus 
dem 14. Jh. festgestellt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 180591- 180624, A 181366. 
R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (l981a, 53-54; 1981b, 18). 

Otakarova-StraBe 1979-89 
ca. 520 m N vom Bahnhofsgebaude, am NO-Rand der StraBe (Abb. 43) 
129, 130, urspriinglich auch Parzelle 128 angefůhrt 
Auf der Stelle abgerissener, der Stadtmauer anliegender Hauser wurde wahrend der 10 Grabungs
saisons umfangreiche mittelburgwallzeitliche und jiingere mittelalterliche Besiedlung ťestgestellt. Es 
wurde eine machtige Siedlungsschichtenfolge aus dem 8. Jh. entdeckt. Wahrend R. Snášil die 
festgestellte Situation als Befestigungsgraben mit mehrfacher Palisade interpretierte, formulierte 
D. Frolíková-Kaliszová anhand neuer Feststellungen die Ansicht, daB es sich um den Raum des 
urspriinglichen natiirlichen Inselufers und des ausgetrockneten Altwassers handeln kann, das als 



1160. 

1161. 

1/62. 

Archaologische Fundstatten und Funde im Nordteil des Untermarchtals III- Uherské Hradiště, Sady 481 

Nachw.: 

Lit.: 

Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

Abfallraum genutzt worden war. Seine Ufer und Boden bedeckten zahlreiche eingerammte Pfosten, 
die nur vereinzelt die Rekonstruktion der Baugrundrisse erlauben. Die freigelegte abgestlirtzte Holz
konstruktion interpretierte sie als Pfostenliberreste, die eine Brlicke oder einen Steg getragen haben 
konnen. Die mittelburgwallzeitliche Besiedlung der Flache ist durch weitere Befunde belegt, z.B. 
eine Steinuntermauerung oder Fundamente eines kleineren Steinbaus von 2 x 2,5 m, der wohl die 
Funktion eines Wachturms am FluBlibergang erflillte (im jlingeren Mittelalter wurde er sekundar als 
Backofen benutzt). Die mittelburgwallzeitliche Besiedlung ging dort, wie auch in anderen Stadt
teilen, im Verlauf des 10. Jh. unter und die Flache wurde erst in der 2. Halfte des 13. Jh. neu besiedelt. 
Von mittelburgwallzeitlichen Funden ist neben Mortel- und Dachhautfragmenten besonders ein gleich
armiges Kreuzchen mit dem eingeritzten Gekreuzigten auf der Rlickseite (Halbprodukt?) zu erwalmen. 
Die hochmittelalterliche Siedlungsschicht beinhaltet zahlreichen Holzabfall, der mit Bauaktivitaten 
der neu gegrlindeten Stadt zusammenhangt. Von vielen entdeckten Objekten sind Faschinenwege, 
Stege und vor allem Úberreste verschiedener Siedlungsobjekttypen zu erwahnen: eingetiefte Behausun
gen, Úberreste von Blockbauten mit Steinofen und hOlzemer FuBbodenherrichtung aus der 2. Halfte 
des 13. - Anfang des 14. Jh., Destruktionen holzlehmiger Objekte, Pfostenbauten mit steinernem 
FuBboden, Abfallgruben, frei stehende Ófen, ein Brunnen und weitere spatmittelalterliche und frlih
neuzeitliche Funde und Schichten. Es wurde auch ein Planierungshorizont aus der Wende des 
15. und 16. Jh. und Belege wiederholter Besiedlung mit zahlreichen Abfallgruben und Scherben
haufen entdeckt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 52295- 80126, A 84506-96928, A 97327- 101252, 
A 110851- 126912, A 126914- 126916, A 146517- 159441. 
D. FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ (2003); D. KALISZOVÁ (1989, 115-125; 1990, 62-64; 1991, 50-51); 
E. OPRAVIL (1984, 65-68; 1985, 75-77); R. PROCHÁZKA (1984, 435-438); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA 
(198la, 53-54; 198lb, 18, 28-29; 1982, 52-55; 1983, 62-64; 1984, 63): R. SNÁŠIL- J. NOVOTNÝ 
(1985, 71). 

Prostřední-StraBe 1983 (Stará Radnice; Altes Rathaus) 
ca. 360 m NO vom Bahnhofsgebaude, im Raum des heutigen Alten Rathauses, im N-Teil der 
StraBenbebauung (Abb. 44) 
153 
Mit dem Rathaus auf der Stelle des heutigen Gebaudes des Alten Rathauses ist !aut R. Procházka 
und L. Sulitková spatestens ab dem 2. Drittel des 15. Jh. zu rechnen. Es kann jedoch nicht eindeutig 
entschieden werden, ob das "pretorium", das zum erstenmal in den J. 1370-1371 erwahnt wurde, sich 
ebenfalls auf dieser Stelle befand. Bei der bauhistorischen Erforschung des Alten Rathauses stellte 
D. Líbal im N-Teil des Objekts einen mittelalterlichen Kem fest, von welchem besonders der 
spatgotische Turm herausragt. Der S-Teil des Objekts reicht !aut D. Líbal nicht tiefer als in die 
Renaissance zurlick. Bei der archaologischen Rettungsgrabung sehr beschrankten Umfangs stellten 
Mitarbeiter des Slovácké Museums fest, daB sich dort in der 2. Halfte des 13. Jh. ein groBes holz
lehmiges Objekt befunden hatte, das in einer umfangreichen Senke ohne weitere Besiedlungsspuren 
situiert worden war und beim Brand im 14. Jh. untergegangen war. Es ist nicht auszuschlieBen, daB 
die natlirliche Senke mit dem FluBarm zusammenhing, der die Insel in zwei Teile gliederte und im 
Hochmittelalter als Mlihlgraben diente. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 116/83- 124/83, 142- 146/83. 
R. PROCHÁZKA - L. S ULITKO V Á (1984, 62). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště 
(Nr. 403/96). 

Prostřední-StraBe 1993 (Stará radnice; Altes Rathaus) 
ca. 360 m SV vom Bahnhofsgebaude, im Raum des heutigen Alten Rathauses, im N-Teil der 
StraBenbebauung (Abb. 45) 
153 
Beim Anbau des Alten Rathauses und beim Abteufen der Kanalisation stellten Mitarbeiter des 
Instituts flir Bodendenkmalpflege Brno im Hoftrakt eine machtige Schichtenfolge mit Funden 
vorwiegend aus der 2. Halfte des 13. Jh. fest. Es geht wohl um die Fortsetzung der in der Durchfahrt 
des Alten Rathauses entdeckten und im 13.-14. Jh. verflillten Senke. 
ÚAPPBmo. 
M. ČIŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 236); M. GEISLER (1997, 250-251 ). 

Prostřední-StraBe 1995 
340-360 m NO vom Bahnhofsgebaude (Abb. 45) 
653/24 
Bei der Rekonstruktion des Wasserleitungsnetzes stellte J. Pavelčík zahlreiche neuzeitliche Eingriffe 
fest. 

Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 416/96). 
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Průchova-StraBe 1981 (ubytovna Let; Unterkunftshaus Let)- siehe auch Eintragung Nr. 1121, 1122 
und 1164 
ca. 440 m N vom Bahnhofsgebaude, in der Fahrbahn vor der Parzelle Haus-Nr. 118 (Abb. 46) 
653/6 
Der Charakter der Schichten aus der 2. Htilfte des 13. bis Anfang des 14. Jh. fiihrte R. Procházka zur 
SchluBfolgerung, daB sich in diesem Raum, d.h. an dem NW-Rand der Stadt, bereits zur Zeit des 
Kolonisierung eine StraBe befanden hatte. Neben mittelalterlichen Schichten wurde dort auch ein 
groBmahrischer Siedlungshorizont entdeckt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště Zuwachsnr. 30/82. 
R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1983, 62-64). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště 
(Nr. 210/95). 

Průchova-StraBe 1994 - siehe auch vorherige Eintragung 
400-440 m NO vom Bahnhofsgebaude, im mittleren Teil der StraBe (Abb. 47) 
653/6 
Bei der Untersuchung der Wasserleitungsrille verfo1gte R. Procházka Schichten rahmenhaft mittel
burgwallzeitlichen Alters, mittelalterliche und neuzeitliche Schichten sowie rezente Eingriffe. Trotz 
ihrem beschrankten Umfang brachte die Grabung I aut R. Procházka wichtige Feststellungen liber die 
Reihenfolge friih- und hochmittelalterlicher Horizonte im Raum zwischen den friiher erforschten 
Flachen in der Otakarova-StraBe und dem Mariánské-Piatz. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 246946 - 247208. 
M. ČIŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 236); R. PROCHÁZKA (1997b, 251). Bericht im 
Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 640/99). 

Reduta (Redoute) 1980 
ca. 180 m NO vom Bahnhofsgebaude, im Areal der ehemaligen Jesuitenschule (Abb. 48) 
3112 
lm Hof des SW-Trakts der ehemaligen Jesuitenschule, der heutige Redoute, stellte R. Snášil in 
einem in die Tiefe von 280 cm gehenden Suchschnitt Barockmauerwerk und neuzeitliche 
Aufschiittungen fest. Das barockzeitliche Niveau aus dem J. 1654, wo der Bau der Jesuitenschule 
aufgenommen wurde, liegt in der Tiefe 117 cm unter der heutigen Oberflache. 

R. SNÁŠIL - R. PROCHÁZKA (1982, 52-55). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště 
(Nr. 48/95). 

Reduta (Redoute) 1997 
ca. 180m SV vom Bahnhofsgebaude, im Areal der ehemaligen Jesuitenschule (Abb. 49) 
31 
Auf mehreren Stellen im Hof des S-Traktes der ehemaligen Jesuitenschule, heute als Redoute 
bezeichnet, erforschte das Slovácké Museum und die Gesellschaft Archaia Brno Schichtenfolgen aus 
der Zeit der slawischen Besiedlung der Insel. Die war durch eine 20-50 cm machtige groBmahrische 
Schicht reprasentiert, die durch Keramik sowie 2 Axtbarren und Eisensporen begleitet war. 
Der hochmittelalterliche Horizont der 2. Htilfte des 13.-14. Jh. beinhaltete Ůberreste einer Mehr
phasenbebauung. Es wurde eine Gruppe holzerner Blockbauten mit Rutengeflecht- oder Brett
wanden entdeckt. Verfolgt wurde die Entwicklung der Stadtparzellierung vom Hochmittelalter bis 
zur Neuzeit. Neben Wohngebauden wurden zahlreiche Abfallobjekte, ein Ofen, ein Holztrog, 
zah1reiche Faschinen, ein Grubenhaus u.a. entdeckt. Die Grabung belegte also vor allem eine reiche 
mittelalterliche Besiedlung, von welcher sich dank giinstigen Bodenbedingungen zahlreiche holzerne 
Konstruktions- sowie Produktionselemente erhielten (Abb. 9-1 0). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 237497- 237773, A 237780- 238780, A 238868-
239 030, A 243538 - 358643. 
J. BEROUŠEK- P. KOVÁČIK (1998, 63-76); E. OPRAVIL (1998, 115-119); J. PAVELČÍK (1997, 18); 
M. ZEMEK (1946, 17-18; 1955, 26-30). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
527/97 und 528/97). 

mezi Redutou a ekonomickou školou (zwischen Redoute und okonomischer Mittelschule) 1970 
ca. 140 m NO vom Bahnhofsgebaude, zwischen Redoute und okonomischer Mittelschule (Abb. 49) 
653/37,45 
Der naher nicht lokalisierte Graben fiir Kanalisation stOrte die steineme Stadtmauer, die noch im 14. 
Jh. erbaut worden war, und Schichten mit Funden aus der 2. Halfte des 13. bis dem 16. Jh. 
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Abb. 9. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1166 (Reduta 1997). Die Ůberreste holzerner Bebauung der 
hochmittelalterlichen Stadt. Die Grabungsetappe II-III (A) und IV (B). Nach dem Fundbericht 527/97 im Archiv des 
Slovácké Mus. Uh. Hradiště. 

a 1451 
1435 

b 

1434 

' I 
,_J 

Abb. 10. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/66 (Reduta 1997). Befund (a) und Rekonstruktion (b) einer 
Holzwand des hochmittelalterlichen Hauses und ihr Vergleich mit ahnlicher Konstruktion aus Schleswig (c). Nach 
J. BEROUŠEK- P. KOVÁČIK 1998. 
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Slovácké Mus. Uherské Hradiště, nicht i.iberpri.ift. 
R. SNÁŠIL (1971, 62-63). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 382/95). 

Růžová-StraBe 1931-32 
ca. 340m NO vom Bahnhofsgebaude, im 0-Teil der besiedelten Flache der Insel (Abb. 50) 
653/34 
Aus dem Fundort gegeni.iber dem Haus 158. aus der Tiefe I ,6 m stammen wohl aus cinem gesti:irten 
Grab 2 mittelburgwallzeitliche, urspri.inglich vergoldete Kugelknopfe. Aus einer weiteren naher nicht 
bestimmten Lage in dieser StraBe stammt mittelburgwallzeitliches, vorwiegend keramisches Fund
material. Aus dem Grab soli angeblich cin Goldfragment stammen, das fi.ir einen Oberrest von Trauben
ohrring gehalten wird. In der Nahe der urspri.inglichen Grabung legte J. Bohm im J. 1932 drei 
Suchschnitte an zwecks der Oberpri.ifung der Stratigraphie. Suchschnitte legten einen ausgepragten 
Brandhorizont und eine humusreiche Schicht mit Holzabfall frei. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2835- 2836, SF 14353- 14358. 
K. HANÁK (1932, 7; 1933, 5); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1981b, 12); A. ZELNITIUS (1933, 14; 
1946, 101). 

Růžová-StraBe 1993- siehe Hradební-StraBe 1993 

1/69. Unters.: 
Lage: 
Parze/le: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit: 

l/70. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/71. Umers.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

l/72. Unters.: 

Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

l/73. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 

řeka Morava (FluB March) 1946 
ca. 850-900 m NO vom Bahnhofsgebaude, in der March N des Bahnhoťs (Abb. 51) 
666/1 
In der Nahe der damaligen "Kulheims BMer" wurde bei der Herrichtung des FluBbetts der March 
aus dem Schlamm ein 525 cm Ianger eichener Einbaum (max. Br. 80 cm und H. 35 cm) geborgen. Er 
wird in die Mittelburgwallzeit datiert, obwohl es dafi.ir keine Sti.itzen gibt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (GroBmahrenmuseum in Staré Město), Inv.Nr. SF 15050. 
K. HANÁK (l947a, 54). 

střední ekonomická škola (iikonomische Mittelschule) 1996 
ca. 120-130 m O vom Bahnhofsgebaude (Abb. 52) 
33 
Beim Anbau der ehem. Ókonomischen Mittelschule beschrankte sich die archaologische Unter
suchung auf stratigraphische Beobachtungen in Pilotengruben. 

Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště Nr. (427/96). 

Smetanova/Františkánská StraBe 1980 
ca. 440 m NO vom Bahnhofsgebtiude, im N-Zipfel des StraBenblocks zwischen der Smetanova- und 
der U polikliniky-StraBe (Abb. 53) 
191 
Der Graben fi.ir den elektrischen Kabel im Hof der Poliklinik stbrte Schichten aus der 2. Hatfte des 
13. bis dem 16. Jh. 
Slovácké Mu s. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 41181, 42/81. 
E. OPRAVIL (1985, 78-80); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1983, 62-64). Bericht 1m Archiv des 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 392/95). 

Smetanova/Františkánská StraBe 1982 (františkánský klášter; Franziskanerkloster) - siehe auch 
Eintragung Nr. 1/7 
ca. 500 m NO vom Bahnhofsgebaude, im Raum des Franziskanerklosters (Abb. 54) 
146/2 
Im Areal des ehemaligen Franziskanerklosters, des heutigen Staatsbezirksarchivs, wurde cine Testgra
bung in den geologischen Suchschnitten durchgefi.ihrt. Sie stellte fest, daB das Steinmauerwerk des 
Gebaudes auf Eichenschwellen verschiedener technischer Konstruktion beruht (von Rosten bis zu 
Piloten). Die Baufundamente schnitten die Kulturschichtenťolge des mittelalterlichen Horizonts durch 
(ab dem 13. Jh.) und ortsweise betrafen sie auch den groBmahrischen und nachgroBmahrischen 
Bodenhorizont. 

R. PROCHÁZKA- L. SULITKOV Á ( 1984, 61 ); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1984, 64-65). 

Šromova-StraBe 1994 
340-400 m NO vom Bahnhofsgebaude, beim Haus Nr. 136 (Abb. 55) 
653/26 
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Funde: 

Nachw.: 

Bei der Untersuchung anliiBlich der Kanalisationsreparierung barg J. Kohoutek bescheidenes 
Material aus dem Ende des 15. Jh. 

Lit.: M. ČJŽMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 236). 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
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Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 
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Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 

U Brány-StraBe 1981 - siehe auch Eintragung Nr. l/89 
ca. 600 m NO vom Bahnhofsgebiiude, an dem NO-Rand der StraBe (Abb. 56) 
653/38 
In dichter Nahe des ehemaligen mittelalterlichen Tors und der Uber die March in den Stadtteil 
Rybárny auf dem rechten Ufer fUhrenden BrUcke stellte R. Snášil einen Brunnen fest. Der wahr
scheinlich barockzeitliche, mit Ziegeln gemauerte Brunnen wies den Querschnitt 160-170 cm und 
die Tiefe von mini mal 8,5 m auf. 

R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1983, 64). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 
208/95). 

U Matyášovy brány (Am Matthias-Tor) 1998 
ca. 100 m O vom Bahnhofsgebiiude, im Park (Abb. 57) 
45 
Beim Abteufen einer Rille am Matthias-Tor wurde zufállig ein Bronzeglied einer latěnezeitlichen 
Zierkette gefunden. 
Karel Stratil, Uherské Hradiště. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 584/98). 

Velehradská-, Všehrdova-StraBe 1956 
ca. 640 m NO vom Bahnhofsgebiiude, im Raum hinter der StraBenkreuzung aus Uh. Hradiště nach 
Zlín und Kunovice (Abb. 58) 
655/2 
lm Quergraben Uber die nach Zlín fUhrende StraBe legte E. Lepka drei gesti:irte, wohl neuzeitliche 
Ziegelmauern frei, die quer Uber die StraBe fUhrten. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 41/81, 42/81. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 472/97). 

Velehradská-StraBe 1996 (veslařský klub; Ruderklub) 
ca. 640-650 m NO vom Bahnhofsgebiiude, O der StraBenbrUcke Uber die March (Abb. 59) 
423 
Bei Terrainherrichtungen stellte J. Pavelčík bis zur Tiefe 150 cm keine Belege mittelburgwall
zeitlicher oct,er jUngerer mittelalterlicher Besiedlung fest. 

Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 420/96). 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
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Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
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Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 

Vodní-StraBe 1958 
ca. 500 m NO vom Bahnhofsgebiiude, Haus Nr. 120 (Abb. 60) 
141/1, 141/2, 142 
Beim Kellerabteufen wurde in einer Tiefe von 2 m eine Brandschicht sowie Funde aus jUngerem 
Mittelalter erfaBt. Die Grabung kann heute nicht mehr nliher lokalisiert werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 32125- 32138. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 351/95). 

Vodní-StraBe 1984-86 (kaple sv. Alžběty; St. Elisabeth-Kapelle)- siehe auch folgende Eintragung 
ca. 520 m NO vom Bahnhofsgebiiude, im Raum der Kapelle (Abb. 60) 
148 
Bei der Renovierung des Spitals und der St. E1isabeth-Kapelle wurden Griiber von OrdensbrUdern 
und weiteren Individuen aus dem 17.-18. Jh. gesti:irt. Gleichzeitig wurde die Krypta mit Tonnen
gewolbe aus Ziegeln untesucht. lm Rahmen der geologischen Sondierung wurde festgestellt, daB 
Fundamente der Kapelle und des Spitals nicht auf Rosten oder Piloten beruhen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 17/84. 
Bericht im Archiv des Slovácké Mu s. Uherské Hradiště Nr. 239/95 und 735/01. 

Vodní-StraBe 1995 (kaple sv. Alžběty; St. Elisabeth-Kapelle)- siehe auch vorherige Eintragung 
ca. 520 m NO vom Bahnhofsgebiiude, SO der Kapelle (Abb. 61) 
140 
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Abb. ll. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1181 (Výpadová-StraBe- Rudé armády/Mariánské-Platz 1981). 

1/81. 

Das Schema der Grundschichten im Linienaushub: S - Suchschnitt (l-14 ), o - das tiefste Niveau der neuzeitlichen 
Eingriffe, o- Niveau der mittelalterlichen Objekte, IA- das Liegende (Holozan), TB- die Verftillung der Depression 
(Holoz~in, verschobener LoB?), II- A-Horizont (Schwarzerde-Boden) aus dem 9.-!0. Jh., III- Kulturschicht aus den 
50-er J. des 13. Jh., IV - Paket der Siedlungschichten aus der 2. Halfte des 13./Ende des 14. Jh., V -
Schichtenreihenfolge aus der Neuzeit (Aufschi.ittungen, Auelehme). a- Niveau der heutigen TerrainoberfHiche, b -
oberes Niveau der Steinpflasterung (2. Halfte des 14. Jh.), c- oberes Niveau der Stadtgri.indung, d - oberes Niveau 
der mittelburgwallzeitlichen Schicht, e- oberes Niveau des verschobenen LčiBes, f- oberes Niveau der gewachsenen 
Tone. Nach dem Fundbericht Nr. 209/95 im Archiv des Slovácké Mus. Uh. Hradiště. 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 

Bei der Rettungsgrabung von R. Procházka und J. Kohoutek in der Ntihe der St. Elisabeth-Kapelle, 
die zum erstenmal im Zusammenhang mit dem Stadtspital im J. 1362 bzw. 1370 erwiihnt wird, wurden 
Horizonte der ji.ingeren mittelalterlichen Besiedlung und neuzeitliche Aufschi.ittungen festgestellt. 
Von Siedlungsobjekten aus der 2. Halfte des 13. bis dem Anfang des 15. Jh. kčinnen Fundamente 
eincs gezimmerten Holzbaus angefi.ihrt werden. In die splitmittelalterliche und fri.ihneuzeitliche 
Schichtenfolge wurden Grtiber eingelassen, die mit der Existenz des Stadtspitals zusammenhangen 
(der Spitalfriedhof wurde gegen Mitte des 18. Jh. aufgelčist). Prazisiert wurde ebenfalls der Verlauf 
der mittelalterlichen Stadtmauer, die unter die N-Mauer des bis heute stehenden Objekts der 
St. Elisabeth-Kapelle (ihres N-Anbaus) reichte. Der groBm~ihrische Siedlungshorizont konnte nicht 
ťestgestellt werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 238031-239141. 
M. ČIŽMÁŘ - K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 237); J. KOHOUTEK- D. MERTA (1999, 467). 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 583/98). 

Výpadová-StraBe- Rudé armády/Mariánské-Platz 1981 
der Graben tur KabelanschluB ca. 210-460 m NO vom Bahnhofsgebaude in der Gesamtlange 263m 
fi.ihrte an der SO-Seite der Výpadová-StraBe, ca. in die Mitte ihrer Lange, am SO-Ende mi.indete er 
in die S-Ecke des Mariánské-Platzes, den er bis zu seinem NO-Ende i.iberquerte, wo er vor der 
Parzelle Nr. 145 endete (Abb. 62) 
73, 72, 71, 95/17, 653/17, 95, 653/1 
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Abb. 12. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/81 (Výpadová-StraBe - Rudé armády/Mariánské-Platz 1981). 
Profile der 14 durchgefi.ihrten Suchschnitte: I - Niveau des geologischen Untergrunds, II - Niveau der 
groBmahrischen Schicht, III- Niveau der StadtgrUndung. Nach dem Fundbericht Nr. 209/95 im Archiv des Slovácké 
Mus. Uh. Hradiště. 

Funde: R. Snášil und R. Procházka untersuchten mittels 14 Suchschnitte Úberreste von minima! 
2 Siedlungsobjekten groBmahrischen Alters (im Raum des Rudé armády-Platzes), weiter 3 mittel
alterliche und ein rezentes Objekt. Trn S-Teil des Platzes wurde in der Lange von 21 m mittel
alterliches Pflaster entdeckt, das aus grob bearbeiteten Bruchsandsteinquadern bestand. Trn Pf1aster 
gab es eine regelmaBig sinkende Rinne zur Regenwasserabfuhr. lm SW-Teil des Platzes war auch 
ein Teil eines zugeschUtteten Schutzraums aus dem zweiten Weltkrieg durchgeschnitten, der in die 
VerfUilung eines groBmahrischen Objekts eingetieft war. 
Wertvoll sind Beobachtungen des geologischen Liegenden: das alteste festgestellte Sediment - die 
Schluffschicht (silt) - entstand wohl schon im Holozan, und zwar durch die Ablagerung und 
Zerlegung organischer Stoffe, vor allem der Wasserpflanzen. Das zeugt von der damaligen Existenz 
stehenden Wassers (wahrscheinlich eines Sees) auf dieser Stelle. Es scheint, daB mit der Senkung des 
Wasserspiegels die Randteile der Schluffablagerung wasserlos und damit entbiOBt blieben, wahrend 
im mittleren Teil der See Uberdauerte (eine diesmtige Senke beobachteten die Autoren in Suchschnitten 
6-10, also im S- bis Zentralteil des Platzes). Die eigene Senke verftillte sich allmtihlich, was zur 
Entstehung der Untergrundschicht mit maBig gewellter Obermiche ftihrte. Erst darauf begann sich 
der schwarzerdige Bodenhorizont herauszubilden, dessen Gestaltung in der groBmiihrischen Periode 
beendet wurde. Damals wurden obere Schichten des Schwarzerde-Bodens in eine Kulturschicht 
umgewandelt. Das obere Niveau des Bodenhorizonts schwankte zwischen Niveletten 178,63 und 
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178,10 cm, der Hohenunterschied betrug also 53 cm. Nach dem Untergang der groBmahrischen 
Siedlung war der erforschte Teil der lnsel nicht besiedelt; es wurden auch keine Auelehmschichten 
beobachtet. Das groBmahrische gestampfte Niveau wurde wieder erst in den Anfángen der mittel
alterlichen Stadt in der Mitte des 13. Jh. genutzt, wo darauf eine 6-20 cm machtige Schicht entstand, 
die vor allem durch Bauholzabfall, gestampfte FuBbOden holzlehmiger Hauser (in der Výpadová
StraBe) sowie zahlreiche Fragmente von Holzgegenstanden, Samen- und Fruchtreste, Tierknochen 
usw. gebildet war. lm S- und Zentralteil des Platzes war diese Schicht mit Pflaster aus dem Ende des 
14. Jh. iiberdeckt, im Raum der Výpadová-StraBe durchsetzte sie eine Brandschicht des Objekts mit 
HolzfuBboden. Auelehme wurden in der ganzen Zeitspanne des 15.-20. Jh. beobachtet, eine machtige 
Schicht von Aufschiittungen stammt aus dem 17. Jh. (siehe auch die naturraumlichen Bedingungen 
in der Einfiihrung und Abb. 11-12). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 18/81- 37/81. 
E. OPRAVIL (1985, 81); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (198lb, 18; 1983, 63). Bericht im Archiv des 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 209/95). 

Zelný trh (Krautmarkt) 1995-96 
ca. 280m NO vom Bahnhofsgebaude, in der SO-StraBenfront von Zelný trh (Krautmarkt) (Abb. 63) 
48/3 ( wie 48/2 angefiihrt) 
In der Nahe des Miihlgrabens "Rechla", der nun zugeschiittet ist, stellte R. Procházka mittelalterliche 
und neuzeitliche Siedlungsschichten und Funde fest. Die Grabung bestiitigte, daB mit Riicksicht auf 
die Existenz der nassen Senke (die manchmal mit dem Marcharm gleichgesetzt wird), die Besiedlung 
diesen Raum bereits im 8.-9. Jh. auswich. Die iilteste hier festgestellte Besiedlung gehort erst der 2. 
Halfte des 13. Jh., moglicherweise sogar der Wende des 13./14. Jh. an, wo dort ein mit Holz 
ausgeriisteter Miihlgraben entstand. Ihm lag der hintere Teil der mittelalterlichen Parzelle an, deren 
Front zum Masaryk-Platz orientiert war. Spater wurden dort Ho1zkoben ftir Haustiere erbaut, die in 
der Neuzeit durch ein Haus aus gemischtem Mauerwerk abgelost wurden. Es wurde auch ein 
Ofenrest von Stein-Ziegel-Konstruktion entdeckt. Die Grabung brachte auch wertvolle stratigraphi
sche Beobachtungen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště. Inv.Nr. A 243712- 247303. 
M. ČlžMÁŘ- K. GEISLEROVÁ- J. UNGER (2000, 237); R. PROCHÁZKA (1999, 465-467). NZ 637/99, 
Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 498/97). 

Zelný trh (Krautmarkt) 1996-97- siehe auch vorherige Eintragung 
ca. 280m NO Bahnhofsgebiiude, in der N-StraBenfront von Zelný trh (Krautmarkt) (Abb. 63) 
59/2 
lm Verlauf des Baus des sog. Gewerbehauses konnte J. Pavelčík keine archiiologischen Funde 
feststellen. Die Grabung konzentrierte sich auf stratigraphische Beobachtungen, die eine miichtige 
Schicht neuzeitlicher Aufschiittungen bestatigten. 

Lit.: Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 520/97 und 525/97). 

Annahernd lokalisierte Funde (Abb. 13) 

l/84. 

1185. 

l/86. 

l/87. 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Funde: 

Nachw.: 

Aus einer niiher nicht bestimmten Lage in der Hradební-StraBe stammt der 1929 entdeckte mittel
burgwallzeitliche Axtbarren und eine Breitaxt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, SF 2807, SF 2812 (die Gegenstiinde sind heute verschollen). 
K. HANÁK (1933, 5); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (198lb, 12). 

Au s niiher nicht bestimmten Grabungen auf dem heutigen Masaryk-Platz, Mariánské-Piatz und aus 
weiteren, in den J. 1944-45 durchgefiihrten Grabungen stammen mittelburgwallzeitliche Scherben. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 14336- 14352. 
R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (1981b, 12). 

Aus niiher nicht bestimmten Lagen in der Nádražní-, Prostřední-, Vodní- und Havlíčkova-StraBe und 
aus dem Masaryk-Platz sind Faschinenwege mittelburgwallzeitlichen oder mittelalterlichen Alters 
bekannt. 

Lit.: K. HANÁK (1932, 7); R. SNÁŠIL- R. PROCHÁZKA (l981b, 13). 

Funde: Aus einer niiher nicht bestimmten Stelle in der Lage "Pod sokolovnou" stammen die im J. 1938 
entdeckten Bodentei1e eines gri:iBeren Bechers der Kultur mit kannelierter Keramik. 
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Abb. 13. Uherské Hradiště. Katastralgebiet der eigenen Stadt mit Bezeichnung der annahernd lokalisierten Fundstatten Nr. 
84-96. 

Nachw.: 
Lit.: 

l/88. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

l/89. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/90. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/91. Funde: 

Nachw.: 

Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2564. 
R. SNÁŠIL (1981, 49). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1482/47). 

Aus einer naher nicht bestimmten Lage in der Smetanova/Františkánská-StraBe stammt der 1934 
entdeckte Eisensporn mit Plattchen und Stichel. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 4006 (heute verschollen). 
K. HANÁK (1932, 7); R. SNÁŠ!L- R. PROCHÁZKA (1981b, 13); A. ZELNIT!US (1933, 14). 

Aus einer ntiher nicht prazisierten Lage gegeniiber der U Brány-StraBe wurden in den 30er J. aus 
dem Graben fiir Kanalisation zwei Goldnade1n mit schlangenartig gedrehtem Kopf und ein 
Wetzstein gefunden. Die heute verschollenen Funde sind ntiher nicht datiert. 

K. HANÁK (1939, 8). 

Beim Bau der StraBe hinter dem Gymnasium wurde ein Reibstein (Kultur mit Linearbandkeramik?) 
geborgen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2381. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1746/47). 

lm Raum der StraBe am Gerichtsgebtiude entdeckte 1937 K. Hanák einen kugelformigen Reibstein, 
der in das Neolithikum datiert i st. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2542. 
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l/92. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1/93. Funde: 

Nachw.: 

1194. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1195. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

1196. Funde: 

Nachw.: 

o 

DANA MENOUŠKOV Á 

Zu der als "Tůně" bezeichneten Flur (heute unklarer Lokalisierung) kniipft sich die Eintragung iiber 
den Fund von 17 vollstandigen Miinzen und 4 Miinzenfragmenten. Ihre Datierung ist nicht angeftihrt. 
Der Fund stammt aus dem J. 1940. 
Nicht iiberpriift. 
Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště. 

Aus dem FluBbett der March, aus der Niihe der Briicke auf dem Kataster von Uherské Hradiště 
stammt der 1928 entdeckte fassettierte Axthammer der Kultur mit Schnurkeramik. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 15038- 15039 (iibertragt ins Antropos Brno). 

Aus der March auf dem Kataster von Uherské Hradiště, aus der Nahe des Schlachthofs stammt ein 
mittelburgwallzeitlicher Axtbarren. Weitere Funde von Eisengegenstanden (z.B. der Pflugschar, die 
Bartaxt) sind heute verschollen. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2808. 

Aus einer naher nicht bestimmten Stelle an der Briicke iiber die March stammt ein Spinnwirtel der 
Urnenfelderkultur. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2944. 

Aus einer naher nicht bestimmten Stelle an der Briicke iiber die March stammt ein jungburgwall
zeitlicher Miihlstein. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2947. 

25 

Mariánské 
náměstí 

50m 

Abb. 14. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 111 und 112. 
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o 25 50 m 

Abb. 15. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/3. 

o 25 50 m 

Abb. 16. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/4. 
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o on 1/5, l/6, ln' l/8, 119 und ll ll. I Untersuchung .•• St Georg-Inse. k- Hradtste, · Abb. 17. Uhers e 

-----5~0m 

o lilO und l/13. I Untersuchungen .• S Georg-Inse . ·ké HradJstě, t. Abb. 18. Uhers 
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o 25 50 m 

Abb. 19. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/12. 

Abb. 20. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1114. 
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50 m 

Abb. 21. Uherské Hradiště. St. Georg-Insel. Untersuchungen 1115, 1119 und 1120. 

o 

Masarykovo 
náměstí 

25 50 m 

Abb. 22. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1116, 1117 und 1118. 
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25 50 m 

Abb. 23. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen l/21, l/22 und 1123. 

25 50m 

Abb. 24. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1124 und 1125. 
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o 50 m 

Abb. 25. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1126 und 1127. 

50 m 

Abb. 26. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/28, 1129 und 1/30. 
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o 50m 

Abb. 27. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1131. 

25 

Abb. 28. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1132 und 1133. 
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o 25 50m 

Abb. 29. Uherské Hradiště, St. Georg-lnsel. Untersuchung 1/34. 

o 25 50 m 

Abb. 30. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/35 und 1136. 
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Abb. 31. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/37 und 1/38. 

o 25 50m 

Abb. 32. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/39. 
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o 25 50m 

Abb. 33. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1140. 

o 25 50m 

Abb. 34. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1141, 1142, 1/43 und 1144. 
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o 25 50m 

Abb. 35. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1145. 

o 25 50 m 

Abb. 36. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/46, 1147, 1/48 und 1149. 
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Abb. 37. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/50. 

o 25 50m 

Abb. 38. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung l/51. 
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Abb. 39. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/52 und 1153. 

o 25 50 m 

Abb. 40. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1154. 
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Abb. 41. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/55. 

o 25 50 m 

Abb. 42. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1156, 1157 und 1158. 
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Abb. 43. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/59. 

Abb. 44. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/60. 
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o 25 50 m 

Abb. 45. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/61 und 1162. 

o 25 50 m 

Abb. 46. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/63. 
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o 25 50 m 

Abb. 47. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/64. 

Abb. 48. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1165. 



508 DANA MENOUŠKOV Á 

Abb. 49. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1/66 und 1/67. 

o 25 50 m 

Abb. 50. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/68. 



Archaologische Fundstatten und Funde im Nordteil des Untermarchtals III- Uherské Hradiště, Sady 509 

Abb. 51. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/69. 

Abb. 52. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung l/70. 
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o 1m. 
I Untersuchung .• Georg-Inse . ·ké Hradistě, St. Abb. 54. Uhers 
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o 25 50 m 

Abb. 55. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/73. 

~----

náměstí 

o 25 50 m 

Abb. 56. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/74. 
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o 25 

Abb. 57. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/75. 

o 25 50m 

Abb. 58. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/76. 
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o 25 50 m 

Abb. 59. Uherské Hradiště. St. Georg-Insel. Untersuchung 1/77. 

o 25 50 m 

Abb. 60. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchungen 1178 und 1/79. 
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o 25 50 m 

Abb. 61. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/80. 

o 25 50m 

Abb. 62. Uherské Hradiště, St. Georg-Insel. Untersuchung 1/81. 
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o 25 50m 

Abb. 63. Uherské Hradiště. St. Georg-Tnsel. Untersuchungen l/82 und 1183. 
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2.2. Rybárny 

Der als Rybárny bezeichnete Stadtteil von Uherské Hradiště liegt auf einer maBigen Anhbhe in 
der Talaue der March, nbrdlich des historischen Stadtkerns, in der Seehbhe um 180,24 m. Er ist im S 
durch die March, im NW durch einen kleinen Wasserlauf (seit den 30er Jahren des 20. Jh. auch durch 
den Schiffahrtskanal, den sog. Baťa-Kana!) abgegrenzt. lm NW grenzt er an den Kataster von Staré 
Město. Dies ist auch die Ursache der nicht ganz eindeutigen Katastraleingliederung der Funde aus 
Rybárny. Z.B. der Fund gemauerter Fundamente auf dem linken Ufer des Schiffahrtskanals (also in 
Rybárny) aus dem Jahre 1935 ist in der Fundstellenverzeichnis von Staré Město so angeflihrt, wie ihn 
die Grabungsautoren selbst eingliederten, und so ist er auch der breiteren Offentlichkeit bekannt (vgl. 
Vaškových in diesem Band). 

Aus dem Stadteil Rybárny, Flur Bumbálov, stammen zahlreiche urzeitliche, meistens nicht 
stratifizierte Funde (vor allem der Kultur mit mahrischer bemalter Keramik). In dieser Lage wurde 
auch eine groBmahrische Befestigung mit einer steinernen Stirnwand entdeckt, die sonst im ganzen 
Siedlungskomplex von Staré Město und Uherské Hradiště bisher nicht bekannt ist. Der Halbbogen der 
Befestigung begann auf dem Marchufer, woher er zum NW, zum ehemaligen Wasserlauf Vláka 
flihrte. L. Galuška meint in diesem Zusammenhang, daB die Befestigung die Siedlung "Na Zerzavici" 
sowie die Siedlung in Rybárny selbst schlitzen sollte. R. Snášil setzt im Raum von Rybárny die 
Existenz der Vorburg des eigenen Zentralareals auf der St. Georg-Insel voraus. Von der Bedeutung 
dieses Raums zeugt auch die Entdeckung eines gemauerten Baus groBmahrischen Alters mit Ďber
resten von Kbrpergrabern in unmittelbarer Nahe durch R. Snášil im J. 1986. Der setzte auch den Bau 
mit der St. Kliment-Kirche gleich, die in mittelalterlichen schriftlichen Quellen zwischen Hradiště 
und Staré Město erwahnt wird, sowie mit der Kapelle der Mahrer, die von Fergus am Ende der 50er 
Jahre des 15. Jh. in lateinischer Form "capella Marauorum" genannt wurde. Doch bietet sich auch sein 
Vergleich mit der angenommenen groBmahrischen St. Kliment-Kirche an, dessen angebliche 
Entdeckung im J. 1935 K. Hanák wahrend den unweit stattgefundenen Erdarbeiten beim Bau des 
Schiffahrtskanals, sog. Baťa-Kanals, gemeldet hatte. 

Von der Literatur zu Rybárny flihren wir folgende wichtige Arbeiten an: R. SNÁŠIL- T. KRUi"A 
- M. STLOUKAL (1993, 115-147; 1994,73-78), L. GALUŠKA (2000, 87-88), R. SNÁŠIL 200lb, 177-194). 

2/1. Unters.: 
Lage: 

Parze/le: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

212. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Luční-StraBe 1986 
ca. 300 m NO von der StraBenbri.icke Uber die March, inmitten der Luční-StraBe, im Raum um die 
Htiuser Nr. 12 und 14 (Abb. 67) 
235/2, 234/2, 237 ll, 631/3 
Bei der 1986 durchgeflihrten Rettungsgrabung legte R. Snášil einen komplizierten Beťund ťrei, der 
durch die neuzeitliche Bebauung noch erschwert war. Er ťand 10 Korpergrtiber (12 Individuen) und 
Úberreste des mit Mortel gebundenen Steinmauerwerks, das ortsweisc die Hohe 120 cm erreichte. 
Weder das Mauerwerk noch das eigene Grtiberťeld wurde in ihrem ganzen Umfang erfaBt. Laut 
Mitteilungen der Besitzcr der Nachbarparzellen setzte der Bau auch auf den Nebengrundsti.icken 
fort: eine seiner Seiten kann die Lange um 6 m erreicht haben. Anhand des Grabinventars, des 
Charakters des Baus einschlieBlich des verwendeten Mortels und der Keramikfunde kann der 
entdeckte Bau hochstwahrscheinlich ťi.ir ein groBmtihrisches Sakralobjekt gehalten werden (Abb. 66). 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 159442- 159867, Skelettmaterial Nationalmus. Prag. 
R. SNÁŠJL - T. KRUŤA - M. STLOUKAL (1993, 115-147; 1994, 73-78). Bericht im Archiv des 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 537/98). 

"Bumbalov" 
Die Befestigung bcgann am rcchten Marchuťer (ungefahr auť dem Niveau der heutigcn V zahradách
StraBe). Sie ťi.ihrte dem Flur entlang zum O und wendete sich mliBig zum NW, zum heute unter
gegangenen Wasserlauf Vláka, der ungefahr parallel mit dem Hauptstrom der March fl oB (Abb. 68). 

Die Befestigung bestand aus einer 2 m breiten Steinmauer mit versttirkten Steinpfeilern. Darauf 
kni.ipfte eine ca. 7 m breite holzlehmige Aufschi.ittung an, die mit holzernen Querbalken und Kammern 
versteift war. Eine der Kammern wurde von K. Marešová als ein gedeckter Raum der Wachstube 
interpretiert, was jedoch nach L. Galuška nicht eindeutig ist. Die Fortifikation, die in die 2. Htilfte 
des 9. Jh. datiert wird, schi.itzte Siedlungsareale "Na Zerzavici" und in Rybárny und war ca. 800 m 
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Abb. 64. Uherské Hradiště, Rybárny. Untersuchung 2/2 ("Bumbalov"). Der Besiedlungsumfang im Bereich der 
Agglomeration von Staré Město und Uherské Hradiště in vorgroBmtihrischer (dichte Punktierung) und 
groBmtihrischer Periode (spiirliche Punktierung). Nach L. GALUŠKA. 
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Abb. 65. Uherské Hradiště, Rybárny. Untersuchung 2/2 ("Bumbalov"). Versuch um eine topographische Rekonstruktion der 
groBmiihrischen Siedlungsagglomeration von Staré Město - Uherské Hradiště mit Bezeichnung der Befestigung in 
Rybárny (s. Pfeil). Nach R. SNÁŠIL 1990. 
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Abb. 66. Uherské Hradiště, Rybárny. Untersuchung 2/1 (Luční-StraBe 1986). Schnitt durch die Grundmauer des 
mittelburgwallzeitlichen Baus vom N und O. 1-9: Abnahmestellen der petrographischen Proben. Nach R. SNÁŠIL- I. 
KRUŤ A- M. STLOUKAL 1993. 

Nachw.: 

Iang. Den Wallverlauf sowie die Grabungsstelle kann man heute leider nur annahernd lokalisieren. 
Das wurde in letzter Zeit von R. Procházka und L. Galuška prazisiert (vgl. Abb. 64, 65, 68). 

Lit.: R. PROCHÁZKA- P. HAVLÍČEK (1996); L. GALUŠKA (2000. 87-88; 2001, 124; im Drnek); R. SNÁŠIL 
( 1981' 491). 

Nicht lokalisierte Funde 

2/3. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

214. Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

2/5. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

2/6. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

In der Flur Bumbálov, auf einer naher nicht lokalisierten Anhohe, auf dem den Garten anliegenden 
Feld, in dichter Nachbarschaft der mittelburgwallzeitlichen Befestigung wurde beim Abteufen der 
Kabelrille mittelalterliche Keramik und Lehmbewurf entdeckt. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Zuwachsnr. 41/82. 

Aus nicht naher bestimmten Terrainherrichtungen im N-Teil von Rybárny (z.B. im sog. Mtiller
Garten) in der Flur Bumbálov stammen aus den 30er-40er J. des 20. Jh. Funde von Keramik, 
geschliffener Industrie und Lehmbewurf. die der Kultur mit mahrischer bemalter Keramik angehéi
ren. Sie wurden in einer Abfallgrube entdeckt. Die angeftihrten Parzellennummern 4474-4482 
entsprechen der gegenwartigen Bezeichnung nicht mehr. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv.Nr. SF 890- 894, SF 2826- 2829, SF 9200- 9213, SF 13643 
-13659. 
Bericht im Archiv des Al Brno (Nr. 824/47 und 1666/47). 

Aus einer naher unbestimmten Stelle in Rybárny, F1ur Bumbálov, stammt ein Kupferarmring. 
MLM - nicht tiberprtift. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 105/35). 

Aus einer unbekannten Stelle in Rybárny stammt der Fund eines Teils des verzierten Vorratsgefáf3es 
und weitere Scherben und Gewichte der Urnenfelderkultur. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2719, SF 32372-32373, SF 37745. 
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2.3. Nicht Iokalisierte Funde 

3/1. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/2. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/3. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/4. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/5. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/6. Nachw.: 
Funde: 
Lit.: 

317. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/8. Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

3/9. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

3/10. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3111. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3112. Funde: 

Aus der March im Kataster Uherské Hradiště stammt aus dem J. 1943 der Fund eines Teils des 
MamrnutstoBzahns. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, lnv.Nr. SF 15038- 15039 (iibertragt ins Antropos Brno). 

An der Kunovicer Briicke im S-Teil des Katasters fand R. Gavana im J. 1943 einen Reibstein der 
Kultur mít Linearbandkeramik, der aus einem groBen Quarzitrollstein hergestellt worden war. Aus 
derselben Fundstelle stammt auch ein Feuersteinabschlag. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2974, SF 3807. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1377/47). 

Aus der March im Kataster Uherské Hradiště stamrnt der Fund einer Keramikscheibe (Spinnwirtel?) 
naher unbestimmten Alters, die auf der Oberflache mít Durchdruckdekor verziert i st. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 35258. 

lm J. 1885 wurde auf Feldern in der Nahe von Uherské Hradiště ein Depot von gravierten 
Armbandern und "Ringge1dern" der Urnenfelderkultur ausgegraben. Es beinhaltete 18 groBere 
Bronzeringe von 3-8,5 cm Durchmesser und 4 Biindel Kleinringe von 1,2-1,7 cm Durchmesser, die 
mehrere Hundert Stiicke ztihlten. In das Wiener Staatsmuseum gelangte ein Teil des Fundes dank 
dem Kustos J. Szombathey. 
Naturhistorisches Mus. Wien- nicht iiberpriift. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1805/46). 

Aus einer unbekannten Fundstelle in Uherské Hradiště stammt ein weiteres Depot von Bronzegegen
standen, das aus Sichelfragmenten, eines vierteiligen Anhtingers, Wagen- und Hakenbeschltigen 
besteht. Das Depot sollte des hallstattzeitlichen Alters sein. 
Nationalmus. Prag, sog. Bergers Sammlung, Inv.Nr. 89809- 89911, 89931 - 89943, 89947. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1519/66). 
Aus einer unbekannten Fundstelle in Uherské Hradiště stammt das Barrendepot aus der Bronzezeit. 
Nationalmus. Prag, sog. Bergers Sammlung, Inv.Nr. 89822- 89839. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1520/66). 

Wahrscheinlich aus einem gestOrten Depot aus der Bronzezeit stammen eine Bronzeaxt mit Offnung 
und ein BronzemeiBel. 
MLM Brno, Inv.Nr. 15397. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 2115/69). 

Aus einer unbekannten Fundstelle in Uherské Hradiště stammt ein weiteres Depot aus der Bronze
zeit, das aus Lanzenfragmenten, Tiillen- und Osenaxten, einer Lanze, einem Messer, einer Sichel, 
einer Bronzeangel und Spiralarmringen besteht. Sog. Bergers Sammlung. 
Nationalmus. Prag, Sog. Bergers Sammlung, lnv.Nr. 89789-89790,89802-89808,89812-89817, 
89840, 89946. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1521166). 

Aus einer unbekannten Fundstelle in Uherské Hradiště stammt eine Nadel der Hiigelgraberkultur. 
Nationalmus. Prag, sog. Bergers Sammlung, lnv.Nr. 89979. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1519/66). 

Aus einer unbekannten Fundstelle in Uherské Hradiště stammen Bronzearrnringe, BeschHige und 
Pferdegeschirringe aus der Latenezeit. 
Nationalmus. Prag, sog. Bergers Sarnmlung, Inv.Nr. 89841, 89944, 89978, 89916- 89930. 
Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1518/66). 

Aus einer unbekannten Fundstelle in Uherské Hradiště fůhrt Z. Trňáčková den Fund eines Nomaden
spiegels aus der Volkerwanderungszeit mit plastischem Dekor gekreuzter Rippen auf der Riickseite 
an. 
Nationalmus. Prag, sog. Bergers Sammlung, Inv.Nr. 89842. 
Z. TRŇÁČKOVÁ (1972, 277-278). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 1526/66). 

Aus der March im Kataster Uherské Hradiště stammt der Fund eines mittelburgwallzeitlichen 
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Nachw.: 
Lit.: 

3113. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3114. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3115. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/16. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

3/17. Funde: 
Nachw.: 
Lit.: 

3/18. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3119. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/20. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/21. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

3/22. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

DANA MENOUŠKOV Á 

Knochensch1ittschuhs. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, SF 2804. 

Aus der March im Kataster Uherské Hradiště stammt der Fund mittelalterlicher Keramik und 
undatierter und heute verschollener Mtihlsteine. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 32644- SF 32737. 

Aus der March im Kataster Uherské Hradiště stammt der Fund undatierter und heute verschollener 
Mtihlsteine. 
Ursprtinglich Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2831 - 2833. 

Aus einer unbekannten Stelle an der Eisenbahn auf dem Feld bei Kunovice stammt ein topfartiges 
GefáB, das ins 8. Jh. datiert wird. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 36451. 

Aus einer unbekannten Stelle in Uherské Hradiště stammt cine spataneolithische Amphora. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 39370. 

Aus einer unbekannten Stelle in Uherské Hradiště stammt ein Keramikfund aus der Hallstattzeit. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 32197- SF 32200. 

Aus einer unbekannten Stelle in Uherské Hradiště stammt der 1932 entdeckte Fund von 123 Sttick 
Prager Groschen. 
MLM Brno, numismatische Abteilung. 

Aus einer unbekannten Stelle in Uherské Hradiště stammt der Fund von 107 Kleinmtinzen, die in 
das 17.-18. Jh. datiert sind. 
MLM Brno, numismatische Abteilung. 

lm Nationalmus. Prag soli cin Bronzedepot aus der Romerzeit aufbewahrt werden, das auf einer 
unbekannten Stelle im Kataster der Stadt entdeckt wurde. Das Depot beinhaltet cine Kanne, cine 
Pfanne, Fibeln und Eimerbeschlag. 
Nationalmus. Prag, sog. Bergers Sammlung, Inv.Nr. 89 948- 89977. 
R. SNÁŠIL (1981, 58). Bericht im Archiv des Al Brno (Nr. 1524/66). 

An der Grenze der Kataster Uherské Hradiště und Mařatice soli vor dem J. 1918 ein weiteres 
Bronzepot aus der Romerzeit entdeckt worden sein. Es soli sich um 7 Fibeln, 2 gegossene Fragmente 
und cine Mannerfigur gehandelt haben. Das Depot beruhte wohl in einem GefáB. 
Nationalmus. Prag. 
R. SNÁŠIL ( 1981, 58). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 788/46). 

Aus den 20er J. des 20. Jh. werden aus verschiedenen Stellen des Katasters Uherské Hradiště Funde 
romischer Mtinzen angefiihrt. Sie starnmen z.B. aus dem Feld hinter dem Krankenhaus (abgewischter 
Sestertius Marcus Aurelius'), aus der Svatováclavská-StraBe (Halbpholis des Kaisers Konstantin des 
GroBen) und aus weiteren Stellen im Intravillan der Stadt. Eines alteren Datums soli der Fund einer 
silbernen latenezeitlichen Tetradrachma gewesen sein, die einen stilisierten Jupiter-Kopf auf der 
Vorderseite und einen Reiter auf der Riickseite tragt. 
Nicht tiberprtiťt. 
R. SNÁŠIL ( 1981, 58). Bericht im Archiv des AI Brno (Nr. 891/46). 
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Abb. 67. Uherské Hradiště, Ryb{rrny. Untersuchung 2/1. 

50 m 

Abb. 68. Uherské Hradiště, Rybárny. Untersuchung 2/2. 
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3. Kataster von Sady (Bez. Uherské Hradiště) 

Die Gemeinde Sady - friiher als Derfle bezeichnet- liegt SO von Uherské Hradiště, zu dem sie 
heute administrativ gehbrt. Sie dehnt sich auf einem AusHiufer des Luhačovicer Htigellands aus, der 
auf der Stelle der archaologischen Fundstatte "Na Špitálkách" ("Špitálky") die Seehohe von 215 m 
erreicht, wobei er sich relativ scharf in die Marchaue einschneidet. Es handelt sich um eine strategisch 
bedeutsame Lage auf der engsten Stelle der Aue, wo die MUndung der HandelsstraBe von dem Váh
Gebiet in die Marchgegend angenommen wird. Die dominante unci ursprtinglich durch die maandrie
rende Olšava geschtitzte Lage Sady war bereits in der Urzeit besiedelt (Kultur mit Linearbandkeramik 
u.a.). Der wichtigste Abschnitt ihrer Geschichte ist jedoch erst mit der frUhmittelalterlichen Besiedlung 
verknUpft. In der Mittelburgwallzeit wurde Sady zum Bestandteil des umfangreichen unci gegliederten 
Siedlungskomplexes von Staré Město - Uherské Hradiště, die neben Mikulčice das wichtigste 
Machtzentrum GroBmahrens darstellte. Das ist auch die Ursache, warum die Topographie des heutigen 
Stadtteils Sady gemeinsam mit Uherské Hradiště behandelt wird. Sady wurde vor allem dank der 
Erforschung der Flur "Špitálky" berUhmt, wo ein bedeutsames christliches Areal aus der Zeit 
GroBmahrens freigelegt wurde. In seiner groBten Bltitezeit, d.h. im 3. Viertel des 9. Jh., war das Areal 
durch einen Komplex von gemauerten Kirchenbauten, einem Graberfeld unci einer Siedlung gebildet. 
Die archaologische Grabung in der Flur "Špitálky" ist eng mit dem Werk von V. Hrubý unci spater L. 
Galuška verknUpft. Zum Hinterland des groBmahrischen Zentrums in der Flur "Na Špitálkách" gehbrte 
die Siedlung in der Flur "Dolní Kotvíce", die - ahnlich wie das nahe Graberfeld in der Flur "Horní 
Kotvice"- von V. Hrubý unci K. Marešová untersucht wurde. Die Anfange der slawischen Besiecllung 
in der Flur "Dolní Kotvíce" reichen in die vorgroBmahrische Zeit zurtick. Die Besiedlung der Anhohe 
"Špitálky" setzte dagegen auch in der Jungburgwallzeit fort, wo an der ursprUnglich groBmahrischen 
Kirche weiter begraben wurde. Es wircl angenommen. claB im 12. Jh. die bis damals funktionierende 
Kirche geschlossen unci die Seelsorge in das nahe Kunovice verlegt wurde. In die Jungburgwallzeit 
gehórt auch die Ortwtistung Dolní Popice, die anhand schriftlicher Quellen auf das Katastralgebiet 
des heutigen Sady unci des anliegenden Míkovice lokalisiert wird. 

Gruncllegende Literatur zum Sady: A. VERBÍK (1981, 89); L. GALUŠKA (1998b, 161-180, 2000, 
87; 2001, 124, 129); Č. STAŇA (1996, 5-23). 

1. Unters.: 
Lage: 
Parze/Le: 
Funde: 

Nachw.: 
Lir.: 

2. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

"Dolní Kotvíce" 1971-75 
ca. 450 m vom heutigen Friedhof in Sady, 250m S von die Begrlibnisstatte Horní Kotvíce Abb. 73) 
nicht eingeflihrt 
Die slawische Siedlung in der Flur Dolní Kotvíce wurde von V. Hrubý und K. Marešová in den 
J. 1971-75 untersucht. Die Grabungsfltiche von 68 x 33m legte eincn kleincren. ungeflihr mittleren 
Teil der Siedlung frei, dercn Lange auf 400 m geschlitzt wird. Unter 52 untersuchten Siedlungs
objckten werden 13 Wohnobjekte (eingetiefte sowie oberirdischc Bauten), 13 Wirtschaftsbauten 
(Heuscheunen, Speicher, Keller) und 8 Werkstattobjekte (z.B. Wcrkstatt, wo Spinnwirtel aus dem 
Schieferton von Sady hergestellt wurdcn) angefi.ihrt. Die Siedlung htingt mit dem Grtiberťeld in der 
Flur "Horní Kotvíce" zusammen. Laut K. Marešová existierte sic wohl von der Wende des 5. und 6. 
Jh. bis zum 9. Jh., wobei der Schwerpunkt des untersuchten Mittelteils im 8.-9. Jh. liegt. 
MLM Brno. 
K. MAREŠOVÁ (1985). 

"Horní Kotvíce" 1969-1971 
ca. 1100 m von der Eisenbahnstation Kunovice, entlang dem Feldweg von Mařatice, am Rande von 
Sady (Abb. 73) 
nich! eingeťi.ihrt 
lm J. 1968 war beim beackern eine slawische Siedlung gesti:irt worden, die dann in den J. 1969-1971 
von V. Hrubý und K. Marešová aus dem Mlihrischen Landcsmuseum Brno erforscht wurde. Das von 
K. Marešová ungeflihr zwischen die Mitte des 8. und die Mitte der 9. Jh. datiertc Grliberťcld ist 
vollstlindig ausgegraben. Auf einer FHiche von 1600 m2 befanden sich 242 Gruber mit 252 Skelcttcn. 
Das Grliberfeld kann mit der nahen slawischen Siedlung in der Flur Dolní Kotvíce, bzw. mit ihrem 
jiingeren Horizont in Zusammenhang gestellt werden. In dem hochsten, NW-Tcil des Grliberfelds 
wurde cine seltene bogenfčirmig gezogene Grube entdeckt, dic wahrscheinlich als Kultobjekt gedient 
hatte (Brandspuren, Stirnbein eines Ochsen mit Hiirnern). Fi.ir den Bestattungsritus der Nekropole sind 
starke Úberblcibsel heidnischer Sittcn typisch. 
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Abb. 69. Sady (Bez. Uherské Hradiště). Katastralgebiet der Gemeinde mit Bezeichnung der Fundstatten und Funde 
(Numerierung entspricht der Ordnungsnummem in der Liste). 

Nachw.: 
Lit.: 

3. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

4. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

MLMBrno. 
A. HORSÁK (1940b, 88-91); K. MAREŠOVÁ (1983); R. SNÁŠIL (1970, 39-40). 

"Kotvice" 1941 
am O-Rand der Gemeinde, ca. 120m O der heutigen Kirche, ca. 1000 m NO von der Eisenbahnstation 
Kunovice (Abb. 74) 
442 
Aus dem J. 1941 stammt ein zufalliger Fund des Silexkratzers und weitere Spaltindustrie, die 
rahmenhaft in das Neolithikum datiert sind. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště - nicht tiberprtift. 
A. HORSÁK (1942,71). 

kostel Narození P. Marie (Maria Geburtskirche) 1938 
S der Maria Geburtskirche im Raum des heutigen Friedhofs (Abb. 75) 
5511 
lm J. 1938 fiihrte A. Horsák im Zusarnrnenhang mit Bauherrichtungen eine Testgrabung durch, die S 
der bestehenden Kirche zu lokalisieren i st. Die Grabung 1egte Fundamente eines gemauerten, ursprting
lich wohl gotischen(?) Baus - Ossariums von 8,5 x 9,5 m und eine betrachtliche Menge menschlicher 
Knochen frei, die mit dem Angriff der Bockai-Truppen auf die Gemeinde im J. 1605 in Zusarnrnenhang 
gestellt werden. Die Grabung Iieferte Keramik, Messer, Medaillons und Mtinzen. 
Ursprtinglich wurden sie in der Pfarre aufbewahrt, der heutige Aufbewahrungsort i st nicht bekannt. 
A. HORSÁK (1939, 39-40; 1940a, 28-39). 
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5. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

6. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

7. Unters.: 
Lage: 

Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

8. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 

DANA MENOUŠKOV Á 

kostel Narození P. Marie (Maria Geburtskirche) 1970 
in unmittelbarer Nahe der Maria Geburtskirche im Raum des heutigen Friedhofs (Abb. 75) 
55/1 
In unmittelbarer Nahe der Kirche untersuchten unbekannte Autoren das ursprtingliche Mauerwerk der 
Kirche. Suchschnitte wurden im Vorderteil der AuBenmauern der Apsis und an der N-Seite, auBerhalb 
des Ubergangs des Kirchenschiffs in die Apsis angelegt. In den ausgegrabenen Suchschnitten stellte 
spater R. Snášil deutliche Unterschiede in der Struktur des Mauerwerks sowie im abgedeckten 
GrundriB, die verschiedene Bauphasen dokumentieren. 

P. MICHNA (1971, 261 ). Bericht im Archiv des Slovácké Mus. Uherské Hradiště (Nr. 376/95). 

kostel Narození P. Marie (Maria Geburtskirche) 1993 
an der S-Wand der Apsis, auBerhalb der Maria Geburtskirche (Abb. 75) 
55/I 
Die Grabung wurde aus AnlaB Herrn Zíbals durch das Oimtitzer Erzbistum bestellt und durch die 
Theologische Fakultat der Palacký-Universitat in Oimtitz bezahlt. Sie sollte die Behauptung bestatigen 
oder widerlegen, daB sich auf dieser Stelle Uberreste der groBmahrischen Kirche und das Grab des 
Erzbischofs Method befinden. lm Suchschnitt von 1,5 x 3 m wurde in der Tiefe I 75 cm cin Kinder
grab mit dem Medaillon aus Wallfahrtsort Křtiny in Mitteimahren aus der 2. Haifte des 19. Jh. 
entdeckt. Dieses Grab gehorte zum Kirchenfriedhof, der aus der unmittelbaren Nahe der Kirche in 
einen entfernteren Teil des Areais versetzt worden war. Spuren der Destruktion eines Ulteren 
groBmahrischen Baus wurden - ahnlich wie jene des Grabs Methods - keine entdeckt. 

"Špitáiky" ("Na špitáikách") 1959-1964 
ca. 800 m NO von der Bahnhofstation Kunovice, auf dem Geiandevorsprung oberhaib der StraBe 
Kunovice - Uherské Hradiště (Abb. 76) 
274/3 
Die Fundstelle i st seit der Mitte des I 9. Jh. bekannt, systematisch wurde sic erst nach dem 2. Weltkrieg 
von V. Hrubý untersucht, der die Existenz der slawischen Siedlung zunachst durch Sammelfunde belegte. 
Wahrend spaterer Grabungen wurden dort Belege urzeitlicher Besiedlung festgestellt - Keramik und 
Spaltindustrie der Kultur mit mahrischer bemalter Keramik, Funde aus der Urnenfeider- und der 
Hallstattzeit. AnlaB zur Feldforschung war die StOrung von Korpergrtibern durch Ackerarbeiten im 
J. 1958. In den folgenden Jahren wurde cin kirchliches Areal mit einer Kirche, cinem Korpergr~iber
feid, cinem langen holzernen Hallenbau, gezimmerten Wohnhausern und Produktionsobjekten archao
Iogisch freigelegt. Das Areal bildete cine selbstandige, cinem Kloster ahnliche Einheit. Der Kirche mit 
angedeutetem KreuzgrundriB und cinem mit Apsis beendeten W-Anbau war cin selbstandiger 
Kleinbau mit apsisartigem AbschluB angeschlossen, der von L. Galuška als Eigentumskirche und 
Grabkapelle interpretiert wurde. Die Kirche entstand in mehreren Bauphasen, die teilweise mit der 
Tatigkeit einzelner christlichen Missionen in GroBmiihren in Zusammenhang gestellt werden. Laut 
einigen Forschern soli dieser Kirchenkomplex die Hauptwirkungsstatte des Erzbischofs Method gewesen 
sein, der dort, ahnlich wie der Ftirst Svatopluk, seine letzte Ruhestiitte gefunden haben kann. Zum 
Areal gehorten wenigstens 87 groBmahrische Graber (von der Gesamtzahl 944) und 15 tiberwiegend 
gezimmerte Bauten der groBmahrischen Siedlung. Das mittelburgwallzeitliche Areal war mit cinem 
umfangreichen jungburgwallzeitlichen Graberfeld aus dem Ende des 10. bis aus dem 12. Jh. tiberdeckt. 
Es scheint, daB die Lokalitiit auch in der Jungburgwallzeit cine bedeutsame Rolle spielte. Moglichcr
weise ist das ursprtingliche groBmahrische Heiligtum mit der Marienkirche, der sog. Popovicer 
Kapelle identisch, die im 11.-13. Jh. erwahnt wird. Zur Kapelle gehorte das heute untergegangene 
Dorf Popovice, das im Areal der Gemeinden Sady oder Míkovice zu suchen ist. Die Kirche verlor 
wohl im Laufe des 12. Jh. ihre Funktion und wurde verlassen (Abb. 70-72). 
Von zahlreichen groBmahrischen Grabfunden konnen z.B. Sax, Sporen, Áxte, Messer, Eimer, goldene, 
silberne sowie vergoldete Kugelknopfe, Ohrringe tiberwicgend von Traubentyp und weitere Schmuck
sachen angeftihrt werden. Von der Bauausstattung stammen Fragmente von Fensterglas, Morteln, 
Dachhaut und sekundar benutzten romischen Ziegeln. Mit der geistigen Orientierung des Areals 
werden Funde von Griffeln-Stili und cinem Bleikrcuzchen mit griechischer Inschrift verkntipft. 
MLMBrno. 
L. GALUŠKA (1996; 1998b, 161-180); V. HRUBÝ (1965, 98-103, 206-207); R. HURT (1968/1969, 69-
85); R. SNÁŠIL (1975, 13-18); Č. STAŇA (1996, 5-23); S. ZACHERLE (1971, 79-102). 

"Vinohrady" 40er J. des 20. Jh. 
ca. 500 m SV von der Bahnhofstation Kunovice, rechts der StraBe nach Uherské Hradiště (Abb. 77) 
93-94 
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Abb. 70. Sady (Uherské Hradiště), Untersuchung 7- "Špitálky" ("Na špitálkách") 1959-1964. Topographische Situation der 
Objekte des groBmahrischen Kirchen- und Siedlungsareals "Špitálky" (schwarz) und der heutigen Bebauung 
(Schragschraffur). Nach L. GALUŠKA 1996. 
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Abb. 71. Sady (Bez. Uherské Hradiště), Untersuchung 7 - "Špitálky" ("Na špitálkách") 1959-1964. Das grosmahrische 
Kirchen- und Siedlungsareal. Nach L. GALUŠKA 1996. 
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Abb. 72. Sady (Bez. Uherské Hradiště). Untersuchung 7- "Špitálky" ("Na špitálkách") 1959-1964. Die Fundsituation der 
Kirche und der anliegenden groBmahrischen und jungburgwallzeitlichen Graber. 1-3 - drei Erhaltungsstuťen des 
Mauerwerks des Kirchenkomplexes, 4 - Grundmauerrille, 5 - Weg, 6-8 - groBmahrische Graber, 13 - Knochen
anhaufungen aus zerstarten Grabern; 14-15- Graber in Superposition, 16- Terrainkanten. Nach L. GALUŠKA 1996. 

Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

9. Unters.: 
Lage: 
Parzelle: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

Aus den 40er Jahren stammen Siedlungsťunde mittel- und jungburgwallzeitlichen Alters sowie Scherben 
der Věteřov-Kultur. 
? 
A. HORSÁK (1940b, 91-92); V. HRUBÝ (1941, 58); K. TIHELKA (1952, 318). 

"Vinohrady" 80-90er J. des 20. Jh. 
ca. 300m NO von der Bahnhofstation Kunovice umd 500 m NW von der SchuJe (Abb. 78) 
181/2-4, 182/1-2, 186' 188/2, 190/1-2,193/1-2,285,385 
Aus Terrainbegehungen von J. Štěrba stammen ein unverzierter Scherben und eine beidseitig gewolbte 
Axt aus rotbraunem Schiefer. J. Pavelčík datierte die Gegenstande in die II. Stufe der Kultur mit 
Mahrischer bemalter Keramik. Die Lokalisierung des Fundes ist nur annahernd, im Rahmen der Flur 
"Vinohrady". 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. A 234545 - 234546. 

Nicht lokalisierte Funde 
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10. Unters.: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

ll. Unters.: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

12. Unters.: 
Funde: 

Nachw.: 

Lit.: 

13. Unters.: 
Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

14. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 

15. Funde: 

Nachw.: 
Lit.: 
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"Beščeně" 20-30er J. des 20. Jh. 
Aus einer nicht naher bestirnrnten Lage in dieser Flur starnrnen Kerarnikfunde der Kultur rnit 
Linearbandkerarnik, der Glockenbecher- und Aunjetitzer Kultur. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2397- 2399, SF 2694, SF 6815- 6821, SF 8040- 8076, 
SF 13518- 13534, SF 13536, SF 13704. 
V. HRUBÝ (1940, 26). 

"Kolébky" 30-40er J. des 20. Jh. 
Aus der Parzelle 416, deren Nurnrner der heutigen Nurnrnerierung der Parzellen nicht entspricht, 
starnrnt ein zutalliger Fund von 3 Silexkratzern, die rahmenhaft in das Neolithikum datiert werden. 
Nicht iiberpriift. 
A. HORSÁK (1942, 71). 

"Kotvíce" 1938-39 
In den J. 1938-39 barg A. Horsák aus dem gesttirten Gr~iberfeld der Chlopice-Veselé-Kultur Get1iBe, 
Tierknochen, ein Pfriem, ein Silexmesser, ein Pfeil sowie einen Kupferarmband und ein Drahtchen. 
Die Graber sttirten sekundar die Siedlung der Kultur rnit Linearbandkeramik, von welcher einige 
Scherben festgestellt wurden. Die Siedlung der Kultur mit Linearbandkerarnik ist vor allem aus der 
Parzel1e 499/2 bekannt. Entdeckt wurde auch ein Korpergrab der Kultur rnit Linearbandkeramik und 
ein Grab. das der Hiigelgraberkultur zugeschrieben wird. Es handelte sich um einen Grabhiigel, der 
liber cinem atypischen Pferdekopf aufgeschiittet worden war, da's mit einern GefaB begleitet war, auf 
dessen Boden ein Ornament in Form der Kinderhand vorkam. Gemeinsam mit Grabern der Chlopice
Veselé-Kultur wurden auch ei:1 slawisches Grab und ein Ofen au s der Burgwallzeit gesttirt. Au s der 
Fundstelle ist auch slawische Besiedlung bekannt, die durch Keramik und Eisengegenstande belegt ist, 
die rahmenhaft in die Jungburgwallzeit datiert werden. Die Fundstelle wird unter Parzellennumrnern 
499/1, 499/2, 50011 angeflihrt, die jedoch der heutigen Parzellenbezeichnung nicht mehr entsprechen, 
und so kann die Fundstelle nicht mehr genau lokalisiert werden. 
Slovácké Mus. Uherské Hradiště, Inv.Nr. SF 2551 -2557, SF 2560, SF 2562, SF 2724, SF 8191- 8193, 
SF 8705-8709, SF 9091-9125, SF 14314- 14356, SF 14469- 14475. 
I.L. ČERYINKA (1942, 4, 7); K. HANÁK (1939, 3-9); A. HORSÁK (1940b, 88-91; 194la, 86-87; 194lb, 
89; 1942, 71-72). 

"Slíny" 
Aus der Flur "Slíny", Parzelle 389, deren Numrner der heutigen Parzellennummerierung nicht mehr 
entspricht, starnrnt ein Einze1fund palaolithischer Spaltindustrie. 
Nicht iiberpriift. 
A. HORSÁK (1942, 71). 

Aus einer nicht prazisierten Lage liber dem jiidischen Friedhoť stammen der Fund eines neolithischen 
Glatters in Form eines hufartigen Kei1s und eine slawische Scherbe, die sekund~ir als Spinnwirte1 
diente. 
Nicht liberpriift. 
V. HRUBÝ (1940, 26). 

Auf der Parzelle 244, deren Nummer der heutigen Parzellennummerierung nicht rnehr entspricht, 
belegten V. Hrubý und J. Nekvasil bei der Terrainbegehung die Besied1ung aus der Bronzezeit 
(Platěnicer Kultur) und der Burgwallzeit. 
? 
J. NEKVASIL (1950, 218-221). 
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1~1 

1 

O 100m 

Abb. 73. Sady (Uherské Hradiště). Untersuchungencn l und 2. 

o 100m 

Abb. 74. Sady (Bez. Uherské Hradiště). Untersuchung 3. 
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o 100m 

Abb. 75. Sady (Bez. Uherské Hradiště). Untersuchungcn 4; 5 und 6. 

o 100m 

Abb. 76. Sady (Bez. Uherské Hradiště). Untcrsuchung 7. 
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Abb. 77. Sady (Bez. Uherské Hradiště). Untcrsuchung 8. 

100m 

Abb. 78. Sady (Bez. Uherské Hradiště). Untersuchung 9. 



532 DANA MENOUŠKOV Á 

4. Literaturverzeichnis 

BEROUŠEK, J. -KOVÁČIK, P. 
- 1998: Příspěvek k historické topografii Uherského Hradiště [Beitrag zur historischen Topographie von 

Uherské Hradiště]. Sborní Prací Fil. Fak. Brno M 3, 63-76. 
ČERVINKA, l.L. 

- 1942: Šňůrovaná keramika na moravském Slovácku. Sborník velehradský NŘ 13, 3-13. 
ČIŽMÁŘ, M. -GEISLEROVÁ, K. - UNGER, J. 

- 2000: Výzkumy- Ausgrabungen 1993-1998. Brno. 
DOSTÁL, P. 

- 1998: Indicie starších staveb v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. In: Ve službách 
archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. Brno, 67-70. 

FROLÍKOY Á-KALISZOV Á, D. 
- 1989: Výsledky archeologického výzkumu v Uherském Hradišti v letech 1987-1988 [Die Ergebnisse der 

archaologischen Ausgrabung in Uherské Hradiště in den Jahren 1987-1988]. Slovácko 31, 115-125. 
-2001: Výzkum na Otakarově ulici v Uherském Hradišti - některé otázky vývoje velkomoravského 

hradiska [Grabungen in der Otakarova-StraBe in Uherské Hradiště- einige Fragen der Entwicklung des 
groBmahrischen Burgwalls]. In: Galuška, L. - Kouřil, P. - Měřínský, Z. (edit.): Velká Morava mezi 
východem a západem. Brno, 115-121. 

-2003: Uherské Hradiště - Otakarova ulice. Soupis pramenů z výzkumu v letech 1987-1988. Uherské 
Hradiště - Praha. 

GALUŠKA. L. 
- 1996: Uherské Hradiště- Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno. 
- 1998a: Die groBmahrische Siedlungsagglomeration Staré Město-Uherské Hradiště und ihre Befestigungen. 

ln: Henning, J. - Ruttkay, A. (Hrsg.): FrUhmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Bonn, 
341-348. 

- 1998b: Christianity in Great Moravia and its Centre in Uherské Hradiště-Sady. Byzantinoslavica 59 
(1998) 1, 161-180. 

- 2000: Nejstarší dějiny Starého Města. In: Bezděčka, P.- Čoupek, J.- Galuška, L.- Pojsl, M.- Tarcalová, 
L., Staré Město v proměnách staletí. Staré Město, 29-117. 

-2001: Staroměstsko-uherskohradišťská aglomerace- vývoj osídlení a přírodní podmínky v 6.-10. století 
[Die Agglomeration von Staré Město - Uherské Hradiště - Besiedlungsentwicklung und Naturbedingun
gen im 6.-10. Jh.]. In: Galuška, L.- Kouřil, P.- Měřínský, Z. (edit.): Velká Morava mezi východem a 
západem. Brno, 124-137. 

- 2002: Deset let archeologických výzkumů Moravského zemského muzea v oblasti Starého Města (1992-
2001). Přehled výzkumů 43, 51-69. 

- im Druck: Velkomoravská hradba v Uherském Hradišti -Rybárnách. (K otázce opevnění východní části 
staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace). ln: Sborník Bratislavský hrad. Bratislava. 

GEISLER,M. 

- 1997: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště), Prostřední ulice. Přehled výzkumů 1993-1994, 250-251. 
HANÁK, K. 

- 1932: Po stopách zašlých hradisk na půdě staroslovanského Velehradu. Sborník velehradský NŘ 3, 5-9. 
- 1933: Výroční zpráva o činnsti spolku. Sborník velehradský NŘ 4, 4-6. 
- 1939: Pravěké nálezy a výkopy 1938. Sborník velehradský NŘ 10, 3-9. 
- 1943: Vykopávky kostela sv. Jiří. Uprkův kraj 1943, roč. II (IV), 5-6. 
- 1947a: Nález staroslovanského člunu na řece Moravě. Sborník velehradský NŘ 15, 54. 
- 1947b: Vykopávky kostela sv. Jiří v Uh. Hradišti. Sborník velehradský NŘ 15,6-10. 

HORSÁK. A.: 
- 1939: Výkop na hřbitově za kostelem směrem k Mařaticím. Derfle. Sborník velehradský NŘ 10, 39-40. 
- 1940a: Výkop před hřbitovní zdí na hradisku derflanském. Sborník velehradský NŘ ll, 28-39. 
- 1940b: Výkop v Kunovicích, Derfli, Míkovicích, Ostrožské Nové Vsi a Hradčovicích. Sborník velehrad-

ský NŘ ll, 86-94. 
- 1941a: Nález staroslovanské pece v DerOi. Sborník velehradský NŘ 13, 86-87. 
- 1941b:Výkopy v Kunovicích, Derfli, Míkovicích, Ostr. Nové Vsi, St. Městě. Sborník velehradský NŘ 12, 

88-92. 
- 1942: Výkopy v Kunovicích, Derfli, Míkovicích, Polešovicích, Tučapech a v Boršicích u Buchlovic. 

Sborník velehradský NŘ 13,70-75. 



Archaologische Fundstatten und Funde im Nordteil des Untermurchtals III- Uherské Hmdiště, Sudy 533 

HRUBÝ, V. 
- 1940: Poznámky. Sborník velehradský NŘ ll, 26-27. 
- 1941: Osídlení uh. hradištského okresu v době hradištní. Sborník velehradský NŘ 12, 55-64. 
- 1965: Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha, 98-103, 206-207. 

HUBÁČEK, J.- ZEMEK, M. 

- 1981: Příroda a město. In: Uherské Hradiště. Dějiny města. Brno, 14-33. 
HURT,R. 

- 1968/69: Sady u Uherského Hradiště. Časopis Moravského Mus. Vědy společenské 53/54, 69-85. 
KALISZOVÁ, D. 

- 1989: Výsledky archeologického výzkumu v Uherském Hradišti v letech 1987-1988. Slovácko 31, 115-125. 
- 1990: 8. sezóna výzkumu na Otakarově ulici v Uherském Hradišti (okr. Uherské Hradiště) [8. Grabungs-

saison in der Otakarova Gasse in Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1987,62-64. 
- 1991: 9. sezóna výzkumu na Otakarově ulici v Uherském Hradišti (okr. Uherské Hradiště) [Neunte Grabungs

saison auf der Otakarova Gasse in Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1988, 
50-51. 

KOHOUTEK, J. 
- 1999: Průzkum barokních krypt v kostele sv. Františka Xaverského a Zvěstování Panny Marie v Uherském 

Hradišti v roce 1998 [Die im Jahr 1988 unternommenen Untersuchungen der Barockgrtifte in der Kirche 
des heiligen Franziskus Xaverius und Maria Verkiindigung-Kirche in Uherské Hradiště]. Slovácko 41, 
147-166. 

KOHOUTEK, J.- MERTA, D. 
- 1999: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště), Vodní ulice, kaple sv. Alžběty. Přehled výzkumů 1995-

1996 (39), 467. 
KOHOUTEK, J.- PROCHÁZKA, R. 

- 1997: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště) Růžová- Hradební ulice. Přehled výzkumů 1993-1994, 
251-254. 

LOSKOTOVÁ, I. 
- 1999: Příspěvek ke hrobové výbavě 17.-18. století [Beitrag zur Grabausstattung aus dem 17.-18. Jh.]. 
Pravěk NŘ 9, 423-430. 

MAREŠOVÁ, K. 
- 1983: Uherské Hradiště- Sady. Staroslovanské pohřebiště na Horních Kotvicích. Brno. 
- 1985: Uherské Hradiště- Sady. Staroslovanské sídliště na Dolních Kotvicích. Brno. 

MICHNA, P.: 

- 1971: Přehled archeologických výzkumů na Moravě za rok 1970. Vlastivědný Věstník Moravský 23, 261-
262. 

NEKVASIL, J. 
- 1950: Tři drobné nálezy z okolí Uh. Hradiště. In: Z dávných věků II. Brno. 

0PRAVIL,E. 

- 1984:Výsledky určení středověkých rostlinných zbytků z Uherského Hradiště za léta 1979-1980 (okr. 
Uherské Hradiště) [Bestimmungsergebnisse rnittelalterlicher Pflanzenreste von Uherské Hradiště aus den 
Jahren 1979-1980 (Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1982, 65-68. 

- 1985: Výsledky archeobotanických analýz z historického jádra města Uherského Hradiště (okr. Uherské 
Hradiště) [Ergebnisse archaobotanischer Analysen aus dem historischen Stadtkern von Uherské Hradiště 
(Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1983, 74-82. 

- 1998: Makrozbytky rostlinného původu z Uherského Hradiště a Starého Města [Makroreste pflanzlicher 
Herkunft aus den Lokalitaten Uherské Hradiště und Staré Město]. Slovácko 40, 115-120. 

PAVELČÍK, J. 
- 1997: Co přinesl archeologický výzkum Reduty. Zpravodaj města Uherské Hradiště 10, 18. 
- 1998: Krypty v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Malovaný kraj 34/5, 13. 

PROCHÁZKA, R. 

- 1984: Pozdně hradištní keramika v některých moravských regionech [Spatburgwallzeitliche Keramikfunde 
aus einigen mahrischen Regionen]. Arch. Rozhledy 36, 430-442. 

- 1997a: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště), Kollárova ul., parc. č. 16311. Přehled výzkumů 1993-
1994, 251. 

- 1997b: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště), Průchova ul. Přehled výzkumů 1993-1994, 251. 
- 1999: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště), Zelný trh, parcela č. 48/2. Přehled výzkumů 1995-1996 

(39), 465-467. 



534 DANA MENOUŠKOV Á 

PROCHÁZKA, R.- HAVLÍČEK, P. 

- 1996: Die slawische Besiedlung von Uherské Hradiště und ihr natiirliches Milieau. In: Staňa, č. -
Poláček, L. (Hrsg.): Fri.ihmittelalterliche Machtzentren in Mitteleuropa- mehrjahrige Grabungen und ihre 
Auswertung. Internationale Tagungen in Mikulčice III. Brno, 199-212. 

PROCHÁZKA, R. - SNÁŠIL, R. 
- 1983: Výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1981 [Grabungen in Uherské Hradiště im Jahre 1981 (Bez. 

Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1981, 62-64. 
PROCHÁZKA, R. - SULITKOY Á, L.: 

- 1984: Uherské Hradiště ve 13.-15. století. Sociálně-ekonomická struktura, topografie. Uherské Hradiště. 
SNÁŠIL, R. 

- 1970: Slovanské kostrové pohřebiště v Uherském Hradišti - Sady [Das slawische Skelettgraberfeld von 
Uherské Hradiště- Sady]. Přehled výzkumů 1968, 39-40. 

- 1971: Středověké kulturní vrstvy z Uherského Hradiště (okr. Uherské Hradiště) [Mittelalterliche 
Kulturschichten aus Uherské Hradiště]. Přehled výzkumů 1970, 62-63. 

- 1975: Průběh cesty mezi Uherským Hradištěm - Sady a Starým Městem v době hradištní [Verlauf des 
Weges zwischen Uherské Hradiště- Sady und Staré Město in der Burgwallzeit]. Slovácko 1974-1975, 13-18. 

- 1978: Mittelalterliche Funde aus Uherské Hradiště (Bez. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů 1976, 91. 
- 1981: Osídlení území města v pravěku a časné době dějinné. Nové archeologické výzkumy. In: Uherské 
Hradiště. Dějiny města. Brno, 39-79,488-498. 

- 1987a: Pokus o nový výklad vzniku, vývoje a funkce velkomoravské aglomerace v oblasti uhersko
hradišťské. XVI. Mikulovské sympozium 1986, 149-156. 

- 1987b: Výsledky archeologických výzkumů slováckého muzea za období 1981-1985 [Die Ergebnisse der 
archaologischen Ausgrabungen des Museums der Miihrischen Slowakei im Zeitraum 1981-1985]. 
Slovácko 28, 33-46. 

- 1990: Deset let archeologického výzkumu předlokačního osídlení Uherského Hradiště (1979-1988). 
Vlastivědný Věstník Moravský 42. 264-268. 

- 1991-1992: Zpráva o archeologických výzkumech a přírůstcích Slováckého muzea v roce 1991 [Bericht 
liber die archao1ogischen Ausgrabungen und Zuwachse des Museums der Mahrischen Slowakei im Jahre 
1991]. Slovácko 33-34, 117-129. 

- 1993: Zjišťovací a předstihový výzkum v areálu františkánského kláštera v Uherském Hradišti (okr. 
Uherské Hradiště) [Festellungs- und Vorsprungsgrabung im Areal des Franziskanerklosters in Uherské 
Hradiště (Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1991, 91-92. 

- 2001a: Grad Morava [Grad Morava]. In: Galuška, L. - Kouřil, P. -Měřínský, Z. (edit.): Velká Morava 
mezi východem a západem. Brno, 355-364. 

- 2001b: "Capella Morauorum" a "Templum sub titulo s. Clementis". Slovácko 42, 177-194. 
SNÁŠIL, R.- KRUŤ A, T.- STLOUKAL, M. 

- 1993: Výzkum v Uherském Hradišti - Rybárnách v roce 1986, část I - materiály [Die Ausgrabung in 
Uherské Hradiště- Rybárny im J. 1986. Teil I.- Materialien]. Slovácko 35, 115-147. 

- 1994: Výzkum v Uherském Hradišti- Rybárnách v roce 1986, část II- interpretace (petrografie, antropologie) 
[Die Untersuchung in Uherské Hradiště- Rybárny im Jahre 1986. II. Teil]. Slovácko 36,73-78. 

SNÁŠIL, R.- NOVOTNÝ, J. 
- 1985: Výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1983 (okr. Uherské Hradiště) [Grabungen in Uherské 
Hradiště im Jahre 1983 (Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1983,71-74. 

SNÁŠIL, R. -PROCHÁZKA, R. 
- 1981a: Archeologické výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1979 (okr. Uherské Hradiště) [Archaologische 

Grabungen in Uherské Hradiště im Jahre 1979 (Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1979, 53-54. 
- 1981b: Příspěvek k poznání velkomoravského střediska severní části dolnomoravského úvalu [Ein Beitrag 

zur Erkenntnis der groBmahrischen Zentrums in mordlichen Teil des si.idmahrischen Talkessels]. Slovácko 
23,9-58. 

- 1982: Výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1980 (okr. Uherské Hradiště) [Grabung in Uherské Hradiště 
im Jahre 1980 (Bez. Uherské Hradiště)]. Přehled výzkumů 1980, 52-55. 

- 1983: Výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1981 (okr. Uherské Hradiště) [Grabung in Uherské Hradiště 
im Jahre 1981 (Bez. Uherské Hradiště]. Přehled výzkumů 1981, 62-64. 

- 1984: Výzkumy v Uherském Hradišti v roce 1982 (okr. Uherské Hradiště) [Grabungen in Uherské 
Hradiště im Jahre 1982]. Přehled výzkumů 1982, 63-65. 

STAŇA, Č. 
- 1996: Hledáme hrob sv. Metoděje. Sborník velehradský 1996, 3. řada, 5-23. 



Archaologische Fundstatten und Funde im Nordteil des Untermarchtals III- Uherské Hradiště, Sady 535 

STUCHLÍKOVÁ, J. 
- 1997: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště). Jezuitský Klášter [Kloster]. Přehled výzkumů 1993-

1994, 254. 
ŠPIČÁK, Z. 

- 2000: Úvaha k problematice jižní zdi apsidy kostela v Uherském Hradišti - Sadech [Ein Bemerkung zur 
Problematik der sUdlichen Mauer der Kirchenapsis in Uherské Hradiště - Sady]. Sborník Prací Fil. Fak. 
Brno M 5, 133-162. 

TIHELKA, K. 
- 1952: Sídliště věteřovkého typu na Moravě. Časopis Moravského Mus. Vědy společenské 37,313-334. 

TRŇÁČKOV Á, Z. 

- 1972: Kostrové hroby z doby stěhování národů na Moravě III. Unveroffentlichte Kandidatendissertation. 
Brno. 

VERBÍK, A. 
- 1981: Středověké město. In: Uherské Hradiště. Dějiny města. 81-124. 

VITULA,P. 

- 1997: Uherské Hradiště (okr. Uherské Hradiště) Havlíčkova ul. 16. Přehled výzkumů 1993-1994, 254-
256. 

ZACHERLE, S. 

- 1971: Geologický výzkum ve velkomoravské lokalitě v Uherském Hradišti - Sadech [Die geologische 
Erforschung der groBmahrischen Lokalitat in Uh. Hradiště-Sady]. Časopis Moravského Mus. Vědy 
společenské 56, 79-102. 

ZELNITIUS, A. 
- 1933: Stručný přehled archeologie a archeologického výzkumu v okresu Uhersko-hradišťském. Sborník 

velehradský NŘ 4, 12-18. 
- 1937: Výzkum Starého Města. Sborník velehradský NŘ 10, 14-18. 
- 1946: Slovíčko o velkomoravském Velehradě. Sborník velehradský NŘ 14, 95-110. 

ZEMEK,M. 

- 1946: Dějiny jesuitské koleje v Uherském Hradišti. K 300tému výročí založení koleje. Olomouc. 
- 1955: Jesuité v Uherském Hradišti 1635-1773. Archiválie z let 1522-1773. Inventář a katalog fondů 

státního archívu v Brně. Brno. 

5. Quellenverzeichnis 

Verzeichnis der Fundberichte im Archiv des Slovácké Museums Uherské Hradiště 

Nr. Untersuchung/Fundsttitte bearbeitet von Jahr 
207/95 Uherské Hradiště - Bezručova ul. R. Snášil - R. Procházka 1980 
236/95 Uherské Hradiště- Bezručova ul., nám. Rudé armády, R. Snášil- J. Novotný 1983 

nám. K. Gottwalda 
592/98 Uherské Hradiště - Česká spořitelna J. Pavelčík 1995-1996 
402/96 Uherské Hradiště - Dlouhá ul. R. Snášil - R. Procházka 1980-1981 
733/01 Uherské Hradiště -Františkánský klášter R. Snášil 1990-1991 
13/95 Uherské Hradiště - Františkánská ul. J. Pavelčík 1995 
424/96 Uherské Hradiště - Františkánská ul. J. Pavelčík 1996 
589/98 Uherské Hradiště - Františkánská ul. J. Pavelčík 1998 
636/99 Uherské Hradiště - Františkánská ul. (školský úřad) J. Pavelčík 1998 
591198 Uherské Hradiště - Františkánská ul. (VZP) J. Pavelčík 1998 
600/98 Uherské Hradiště- Gymnázium J. Pavelčík 1998 
638/99 Uherské Hradiště- Havlíčkova ul. (dům manželů Arnoštových) P. Vitula 1994 
51/95 Uherské Hradiště - Hradební ul. R. Snášil 1979-1980 
581/98 Uherské Hradiště - Hradební, Růžová ul. (SPT Telecom) J. Kohoutek 1993 
579/95 Uherské Hradiště - Hradební ul. (Inpost) M. Geisler 1993 
11/95 Uherské Hradiště- Hradební ul. (tržnice) J. Pavelčík 1995 
413/96 Uherské Hradiště- Hradební ul. (vedle restaurace Růžena) J. Pavelčík 1995 
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428/96 Uherské Hradiště- Hradební ul. (IPB) J. Pavelčík 1996 
702/00 Uherské Hradiště - Hradební ul. M. Vaškových 2000 
211/95 Uherské Hradiště- Jablonského ul. (ubytovna Let) R. Procházka 1981 
390/95 Uherské Hradiště - Janáčkova ul. R. Procházka 1981 
706/00 Uherské Hradiště -jezuitský klášter J. Stuchlíková 1993 
389/95 Uherské Hradiště - kavárna Alfa E. Lepka 1932 
707/00 Uherské Hradiště - Kollárova (Dům penzion) R. Procházka 1994 
699/00 Uherské Hradiště- Kollárova (KB) D. Menoušková 2000 
218/95 Uherské Hradiště- Kollárova ul., ulice 9. května. Komenského R. Snášil - R. Procházka 1981 

nám., Sady čs.-sovět. přátelství, Nádražní ulice, nám. K. Gottwalda 
526/97 Uherské Hradiště- kostel sv. Fr. Xaverského E. Lepka 1936 
593/98 Uherské Hradiště- kostel sv. Fr. Xaverského J. Pavelčík 1998 
205/95 Uherské Hradiště- kostel sv. Jiří (Hlavní nám.), Mariánské nám. K. Hanák 1943 
212/95 Uherské Hradiště - Krátká ul. R. Snášil - R. Procházka 1981 
529/97 Uherské Hradiště - Magnum (Mariánské nám.) P. Kováčik 1997 
391/95 Uherské Hradiště- Nádražní ul. R. Snášil - R. Procházka 1981 
396/95 Uherské Hradiště- Nádražní ul. J. Pavelčík 1995 
233/95 Uherské Hradiště - nám. K. Gottwalda (kašna) R. Snášil - R. Procházka 1982 
734/01 Uherské Hradiště - nám. K. Gottwalda R. Snášil- J. Novotný 1983 
237/95 Uherské Hradiště - nám. K. Gottwalda R. Snášil- J. Novotný 1983 
407/96 Uherské Hradiště - nám. Mariánské J. Pavelčík 1996 
409/96 Uherské Hradiště - nám. Mariánské (kašna) J. Pavelčík 1996 
410/96 Uherské Hradiště- nám. Mariánské, Frant.ul.(budova Charity) J. Pavelčík 1996 
569/96 Uherské Hradiště - nám. Mariánské J. Pavelčík 1998 
406/96 Uherské Hradiště- nám. Masarykovo (Nová radnice) J. Pavelčík 1995-1996 
350/95 Uherské Hradiště- nám. Rudé armády (Zelený strom) R. Snáší! - E. Lepka 1965 
253/95 Uherské Hradiště - nám. Rudé armády R. Snáší! - R. Procházka 1980-1986 
401/96 Uherské Hradiště - nám. Rudé armády R. Procházka 1982 
393/95 Uherské Hradiště- nám. Tyršovo, ul. Obránců míru, Vodní R. Snáší! - R. Procházka 1982 
496/97 Uherské Hradiště - Na splávku J. Pavelčík 1996-1997 
352/95 Uherské Hradiště - Otakarova ul. E. Lepka 1967 
403/96 Uherské Hradiště- Prostřední ul. (Stará radnice) R. Procházka 1983 
416/96 Uherské Hradiště - Prostřední ul. J. Pavelčík 1995 
210/95 Uherské Hradiště - Průchova ul. (ubytovna Let) R. Snášil - R. Procházka 1981 
640/99 Uherské Hradiště - Průchova ul. R. Procházka 1994 
48/95 Uherské Hradiště - Reduta R. Snášil 1980 
527/97 Uherské Hradiště - Reduta J. Pavelčík 1997 
528/87 Uherské Hradiště - Reduta P. Kováčik 1997 
382/95 Uherské Hradiště - mezi Redutou a SEŠ R. Snášil 1970 
427/96 Uherské Hradiště - SEŠ J. Pavelčík 1996 
392/95 Uherské Hradiště - Smetanova ul. R. Snáší! - R. Procházka 1980 
208/95 Uherské Hradiště - U brány R. Snášil 1981 
584/98 Uherské Hradiště - U Matyášovy brány J. Pavelčík 1998 
472/97 Uherské Hradiště- ul. Velehradská- Všehrdova E. Lepka 1956 
420/97 Uherské Hradiště - ul. Velehradská (Veslařský klub) J. Pavelčík 1996 
351195 Uherské Hradiště- ul.Vodní E. Lepka 1958 
239/95, Uherské Hradiště- ul.Vodní (kaple sv. Alžběty) R. Snášil 1984-1986 
735/01 
583/98 Uherské Hradiště- ul. Vodní (kaple sv. Alžběty) J. Kohoutek 1995 
209/95 Uherské Hradiště- ul. Výpadová, nám. Rudé armády R. Snášil - R. Procházka 1981 
498/97 Uherské Hradiště - Zelný trh R. Procházka 1995-1996 
520/97, Uherské Hradiště - Zelný trh J. Pavelčík 1996-1997 
525/97 
12 537/98 Uherské Hradiště- Rybárny, Luční ul. R. Snášil 1986 
376/95 Uherské Hradiště- Sady, Kostel P. Marie R. Snášil 1970 
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Verzeichnis der Fundberichte im Archiv des Archaologischen Instituts A V ČR Brno 

Nr. 
1482/47 
1377/47 
1374/47 
1805/46 
1519/66 
1520/66 
2115/69 
1521166 
1518/66 
1526/66 
1746/47 
1524/66 
788/46 
891146 
824/47 
1666/47 
1503/47 

Untersuchung/Fundstatte 
Uherské Hradiště - pod sokolovnou 
Uherské Hradiště - u kunovského mostu 
Uherské Hradiště - u budovy soudu 
Uherské Hradiště - pole v okolí Uh. Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště - za gymnáziem 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště 
Uherské Hradiště- Rybárny- Bumbalov 
Uherské Hradiště - Rybárny - Bumbalov 
Růžová ulice, naproti domu 157, Morava u Rybáren 

Jahr 
1938 
1943 
1937 
1885 

1937 

vor dem J. 1918 
20er J. des 20. Jh. 
30.-40.-er J. des 20. Jh. 
30.-40.-er J. des 20. Jh. 

6. Alphabetische Liste der im Text behandelten Untersuchungen in Uherské 
Hradiště- St. Georg-lnsel 

Untersuchung Ordnungs-Nr. 
Bezručova/Protzkarova-StraBc 1980 
Bezručova/Protzkarova-StraBe- Rudé armády/Mariánské-Piatz- Kl. Gottwald!Masaryk-Platz 
Česká spořitelna (Tschechische Sparkasse) 1997-98 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
1/7 
1/8 
1/9 
1/10 
1111 
1/12 
1/13 
1/14 
l/15 
1/16 
1/17 
1/18 
1/19 
1/20 
1121 
1/22 
1/23 
1/24 
1125 
1/26 
1/27 
1128 
1/29 
1/30 
1/31 
1/32 

Dlouhá-StraBe 1980-81 
Františkánská-, Sv. Jirská/J. Štancl-StraBe 1932 (kavárna Alfa; Kafé Alfa) 
Františkánská-StraBe 1990-91 (františkánský klášter; Franziskanerkloster) 
Františkánská-StraBe 1995 
Františkánská-StraBe 1996 (před kostelem Zvěstování P. Marie; vor der Maria Verkiindigung-Kirche) 
Františkánská-, Krátká-StraBe 1998 (školský úřad; Schulamt) 
Františkánská-StraBe 1998 (kanalizace; Kanalisation) 
Františkánská-StraBe 1998 (VZP; Allgemeine Gesundheitsversicherungsanstalt) 
Gymnázium (Gymnasium) 1998 
Havlíčkova-StraBe 1994 
Hradební-StraBe 1979-80 (bývalý pivovar; ehemalige Bierbrauerei) 
Hradební-, Růžová-StraBe 1993 (SPT Telecom) 
Hradební-StraBe 1993 (lnpost) 
Hradební-StraBe 1995 (tržnice; Markthalle) 
Hradební-StraBe 1995 
Hradební-StraBe 1996 (IPB) 
Hradební-StraBe 2000 
Jablonského-StraBe 1981 (ubytovací dům Let; Unterkunftshaus Let) 
Jablonského-StraBe 1982 (ubytovací dům Let; Unterkunftshaus Let) 
L. Janáček-StraBe 1981 
Jesuitenkloster 1993 
Kollárova-StraBe 1994 (dům Pension; Haus Pension) 
Kollárova, Svatováclavská-SLraBe 2000 (komerční banka; Kommerzbank) 
Kollárova-StraBe- Kl. Gottwald!Masaryk-Platz 1981 
kostel sv. Franiška Xaverského (St. Franz-Xavcr-Kirche) 1936 
kostel sv. Franiška Xaverského (St. Franz-Xaver-Kirche) 1998 
kostel sv. Jiří (St. Georg-Kirche) 1943 
kostel sv. Jiří (St. Georg-Kirche) 1983 
kostel Zvěstování P. Marie (Maria Verkiindigung-Kirche) 1998-99 
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Krátká-StraJ3e 1981 
Magnum 1997 
Nádražní-Stral.\e 1981 
Nádražní-Stral.\e 1995 
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1133 
1134 
1/35 
1136 

(nám.) Kl. Gottwald/Masaryk-P1atz 1982 (kašna; Springbrunnen) 1/37 
(nám.) Kl. Gottwald/Masaryk-Platz 1983-I 1/38 
(nám.) Kl. Gottwald!Masary k- Platz 1983-II 1139 
(nám.) Mariánské-Piatz 1943 1140 
(nám.) Mariánské-Piatz 1996-I 1141 
(nám.) Mariánské-Platz 1996-II (kašna; Springbrunnen) 1142 
(nám.) Mariánské-Piatz, Františkánská-Stral.\e 1996 1143 
(nám.) Mariánské-Piatz 1998 1144 
(nám.) Masaryk-Piatz 1995-96 (Nová radnice; Neucs Rathaus) 1145 
(nám.) Rudé arnzády/Mariánské-Platz 1965 (di'lm/řlaus "Zelený strom") 1/46 
(nám.) Rudé armády/Mariánské-Platz 1980-86 1147 
(nám.) Rudé armády/Mariánské-Piatz 1982 1148 
(nám.) Rudé armády/Mariánské-Platz 1983 1149 
(nám.) Svobody/Masaryk-Platz 1928 1150 
(nám.) Tyrš-Piatz- Obránců míru!Velchradská-Stral.\e- Vodní-StraJ3e 1982 1/51 
Na Splávku-StraBe 1981 1152 
Na Splávku-StraBe 1996-97 1/53 
Obránců míru!Velehradská-StraJ3e 1979 1154 
Obránců míru/V elehradská-Stral.\e 1983 1/55 
Otakarova-StraJ3e 1967 1/56 
Otakarova-Stral.le 1974 (PVT) 1157 
Otakarova-Stral.\e 1979 (zbrojnice; Zcughaus) 1158 
Otakarova-Stral.\e 1979-89 I /59 
Prostřcdní-StraJ3e 1983 (Stará radnice; Altes Rathaus) l/60 
Prostřední-StraJ3e 1993 (Stará radnice; Altes Rathaus) 1/61 
Prostřední-StraJ3e 1995 1/62 
Průehova-Stral.le 1981 (ubytovací di'lm Let; Unterkunftshaus Let) 1/63 
Pri'lchova-Stral.le 1994 l/64 
Reduta (Rcdoute) 1980 1/65 
Raduta (Redoute) 1997 1/66 
mezi Redutou a střední ekonomickou školou (zwischen Redoute und Ókonomischer Mittelschule) 1970 1/67 
Ri'lžová-Stral.le 1931-32 1/68 
řeka Morava (FluB March) 1946 1/69 
Střední ekonomická škola (Ókonomische Mittelschulc) 1996 1170 
Smetanova/Františkánská Stral.le 1980 1171 
Smetanova/Františkánská StraBe 1982 (františkánský klášter; Franziskanerkloster) 1172 
Šromova-StraJ3e 1994 1173 
U Brány-StraBe 1981 1174 
U Matyášovy brány 1998 1175 
Velehradská-, Všehrdova-StraBe 1956 1176 
Velchradská-StraBe 1996 (veslařský klub; Ruderklub) 1177 
Vodní-StraBe 1958 1178 
Vodní-StraJ3e 1984-86 (kaple sv. Alžběty; St. Elisabcth-Kapelle) 1179 
Vodní-StraBc 1995 (kaple sv. Alžběty; St. Elisabeth-Kapclle) 1180 
Výpadová-StraJ3e- Rudé annády/Mariánské-Piatz 1981 1181 
Zelný trh (Krautmarkt) 1995-96 1/82 
Zelný trh (Krautmarkt) 1996-97 l /83 

Ůbersicht der Ánderungen der Strafien- und Platznamen in Uherské Hradiště - St. Georg-Insel 

heute 
Masaryk-Platz 
Protzkarova-StraBe 
Mariánské-Platz 
J. Štancl-StraBe 
Vclchradská-StraJ3e 
Franti škánská-StraBe 
Hradební -StraBe 

frUher 
Haupt-, Kl.Gollwald-, Svobody-Piatz 
Bezručova 

Rudé armády 
Sv. Jirská 
Obránci'l míru 
Smetanova 
část ulice Velehradské 
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1. Einfiihrung 

Altslawische Graberfelder der Mittelburgwallzeit bieten ein sehr wertvolles osteologisches 
"Mate rial" ftir das Studium langst vergangener Populationen, und zwar ·dank der zahlreichen Skelette 
sowie ihrem relativ guten Erhaltungszustand. Mikulčice mit den 2500 bisher entdeckten Grabern aus 
dem 9., eventuell 10. Jahrhundert nehmen unter anderen westslawischen Fundstellen mit urnfangreichen 
Kollektionen anthropologischen Materials eine dominante Stellung ein. Samtliche menschliche Knochen
tiberreste aus diesem Siedlungskomplex werden heute in der anthropologischen Abteilung des National
museums Prag aufbewahrt. Dadurch wird die einheitliche und systematische Bearbeitung der ganzen 
Kollektion gesichert, die seit dem Anfang der 60er Jahre im Gange ist und bisher mit den Namen von 
Milan Stloukal, Luboš Vyhnánek und Hana Hanáková verkntipft ist. Die vorliegende Arbeit, die durch 
ein neues Autorenkollektiv vorbereitet wurde, ist dem zuletzt freigelegten urnfangreichen Graberfeld in 
Mikulčice-Kostelisko gewidmet. Die heute bewaldete Sanddtine "Kostelisko" - ursprtinglich wohl eine 
Flussinsel - liegt im Suburbium des Burgwalls stidlich der Hauptburg. 

1.1. Graberfelder auf dem Burgwall von Mikulčice 

Die Feldforschung wurde in Mikulčice im Jahre 1954 begonnen und dauerte ununterbrochen 
fast 40 Grabungssaisonen (POULÍK 1975; KLANICA 1985a; POLÁČEK- MAREK 1995). Dabei wurde 
eine Flache von fast 5 Hektar freigelegt, wovon etwa eine Halfte dem befestigten Kern der Agglome
ration angehórt, d.h. dem Raum der Vor- und Hauptburg. Von "Valy", dem nórdlichen erhóhten Teil 
der Hauptburg, wo sich die bedeutendsten gemauerten Bauten und die wichtigsten Graberfelder 
konzentrieren, ist heute mehr als ein Drittel der Flache erforscht (POLÁČEK - MAREK 1995, 20). 

Bei den meisten entdeckten Kirchenbauten wurden umfangreiche Graberfelder freigelegt. Eine 
Ausnahme stellen die Kirchen Vll, VliT und X im Suburbium mit kleinen Grabergruppen und die 
Kirche V in der Hauptburg dar, wo das Graberfeld praktisch fehlt. lm Areal der Hauptburg wurden bis 
heute ftinf Hauptnekropolen erforscht, die als Bestandteil von Sakralbauten- drei zuverlassig belegten 
und zwei angenommenen - angeftihrt werden (Kirchen ll, liT, IV, XI?, XII?) (POLÁČEK - MAREK 
1995). Neben diesen Kirchenfriedhófen gibt es auf der Hauptburg noch einige kleinere Grabergruppen 
ohne nachgewiesenen Zusammenhang mit einem bestimmten Kirchenbau (POLÁČEK 2000, 31, obr. 1). 
Ohne Kirchenzugehórigkeit sind drei weitere Graberfelder im Suburbium- die Flure "Žabník", 
"Kostelec" ("Klášteřisko"; KLANICA 1985b) und "Kostelisko", obwohl imletztgenannten Fall der 
Zusammenhang mit dem Friedhof an der IX. Kirche nicht ausgeschlossen werden kann. Zahlreiche 
weitere Graber wurden in den Siedlungsarealen oder im Bereich der Befestigungsmauer gefunden. 
Die Grenzen der angeftihrten Graberfelder sind nicht immer archaologisch klar definiert, in einigen 
Fallen geht ein Graberfeld in ein anderes liber. Daher ist die bisherige Abgrenzung der Nekropolen ftir 
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"K o s t e l i s k o" 

IX.Kirche 1961-62 

o 50m ------

Abb. l. Mikulčice-Valy, Bez. Hodonín. Grabungsflachen in der Lage "Kostelisko" im Suburbium des Burgwalls von 
Mikulčice: Links Grabungsflache X 1984-90 mit "Graberfe1d Kostelisko", rechts Grabungsflache IX. Kirche 1961-62 
mit "Graberfeld IX. Kirche". 

-12 

/+64 

/+65 

/+66 

/+67 

-16 
1+77 

/+60 

/+61 

n/+63 

/+64 

/+&5 

-ll 

Abb. 2. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Topographische Situation des Graberfeldes (nach POLÁČEK- MAREK 2005). 

vorHiufig zu halten. lm Rahmen der ganzen Mikulčicer Siedlungsagglomeration wurden bisher rund 
2500 Graber freigelegt (Nr. 1-2009, 1-101/IV, 1-11/V, 1-190/VI, 1-17/Vll, 1-26/VIII, 1-142/IX, 1-
10/X, 1-11/K). 
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Gegenwartig sind alle "Kirchengraberfelder" der Hauptburg anthropologisch bearbeitet, 

namlich die bei den Kirchen Nr. II (STLOUKAL 1963), III (STLOUKAL 1967), IV (STLOUKAL 1969), XI 

(STLOUKAL 1981) und XII (STLOUKAL- VYHNÁNEK 1998). AuBerdem wurden alle groBen Graber

felder im Suburbium ausgewertet- die bei den Kirchen Nr. VI (STLOUKAL 1964) und IX (unpubliziert)2 

sowie die in den Lagen "Kostelisko" (VELEMÍNSKÝ 2000), "Klášteřisko" (STLOUKAL- HANÁKOV Á 

1985) und "Žabník" (BARTOŠKOVÁ- STLOUKAL 1985). 

Tab. 1. Mikulčice-Valy (Bez. Hodonín). Ůbersicht der anthropologisch bearbeiteten Grtiberfelder. 

Bau (Flur) Kirchentyp Lage Grabanzahl Publikation 
I. Kirche nicht beweiskraftig (geringe Mauer- Hauptburg ? (s. II. Kirche) Stloukal 1963 
(I. Begrabnissttitte) i.iberreste) 
II. Kirche Hallenbau mit rechteckigem Chor und Hauptburg 252 Stloukal 1963 
(I. Begrtibnissttitte) Choranbau 
HI. Kirche Dreischiffige Basilika Hauptburg 569 Stloukal 1967 
(II. Begrtibnissttitte) 
IV. Kirche Hallenbau mit Apsis ("Mausoleum") Hauptburg 101 Stloukal 1969 
(III. Begrtibnissttitte) i 

V. Kirche Hallenbau mit trapezféirmigem Chor Hauptburg Kein Grtiberfeld 
Vl. Kirche "zweiapsidige" Rotunde Suburbium 190 Stloukal 1964 
(IV. Begrabnissttitte) 
VII. Kirche Rotunde (hOlzeme) Suburbium 16 nicht bearbeitet 

("Štěpnice") 
VIII. Kirche Hallenbau mit rechteckigem Chor Suburbium 26 nicht bearbeitet 

("Štěpnice") 
IX. Kirche zentraler Bau mit vier Innenkonchen Suburbium 144 (ca. 81 vorltiufig bearbeitet 

("Kostelisko") groBmahrisch) 
X. Kirche Hallenbau mit rechteckigem Chor, Suburbium 10 nicht bearbeitet 

kleinem Westanbau und AuBenpfeilern ("Stěpnice") 

XI. Kirche ( ?) '? Hauptburg 76 Stloukal 1981 
XII. Kirche (?) Holzemer Hallenbau mit rechteckigem Hauptburg 79 Stloukal-

Chor (?) Vyhnánek 1998 
Kostelisko - Suburbium 425 

("Kostelisko") 
"Klášteřisko" - (heidnischer Kultbau) Suburbium 301 Stloukal-

("Kostelec") Hanáková 1985 
"Žabník" - Suburbium 44 Bartošková -

I Stloukal 1985 

1.2. Graberfeld Mikulčice-Kostelisko 

Das als Kostelisko bezeichnete Graberfeld stellt die zweitgroBte Nekropole im Raum der 

Mikulčicer Siedlungsagglomeration dar. Es wurde durch Doz. PhDr. Z. Klanica, DrSc., in den Jahren 

1984-1990 erforscht. Die entsprechende Grabungsflache tragt die Bezeichnung X 1984-90 und liegt 

westlich der Flache "IX. Kirche 1961-62".3 Die beiden Grabungsflachen befinden sich auf der 

Sanddtine "Kostelisko", die im Suburbium, stidlich der Hauptburg liegt und im 9. Jahrhundert wohl 

eine FluBinsel von ca. 2,2 ha Flache war. lm Laufe von sieben Grabungssaisonen wurden auf einer 

Flache von 2404 m 2 ca. 425 Graber freigelegt. Die Grenzen des Graberfelds konnten nicht klar definiert 

werden, denn seine Randteile wurden nicht vollsHindig erforscht. Darliber hinaus kann wegen der 

kleinen Entfernung von dem Graberfeld an der IX. Kirche (weniger als 50 m) nicht ausgeschlossen 

werden, daB es sich um ein und dieselbe Nekropole handelte. Das Verhaltnis der beiden Graberfelder 

zueinander kann nicht eindeutig geklart werden, weil das Terrain dazwischen bisher nicht archaologisch 

2 Das Manuskript der vorltiufigen Bearbeitung liegt im Archiv der anthropologischen Abteilung des Nationalmuseums, Prag. 
3 lm Folgenden wird fi.ir die Bezeichnung der Grtiber in der Fltiche X 1984-90 der Begriff Grtiberfeld Kostelisko benutzt, 

wtihrend die Grtiber in der Nachbarflache als Grtiberfeld an der IX. Kirche bezeichnet werden. 
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untersucht wurde. Es tiberwiegt eher die Ansicht, daB die Graberfelder nicht zusammenhangen. Daftir 
spricht z.B. das reichere Grabinventar von "Kostelisko"; Graber rnit Grabausstattung steHen dort ca. 
60% dar, wahrend sie auf dem Graberfeld an der IX. Kirche nur ein Drittel bilden (wobei aber nur ca. 
81 Graber aus der groBmahrischen Periode strammen). Dagegen sprechen bestimmte Indizen der gesam
ten Topographie des Areals auf, die ftir den Zusammenhang beider "Graberfelder" sprechen (s. Abb. 1). 
Problematisch ist auch die Hypothese, nach welcher "Kostelisko" ein Graberfeld der Bewohner der ca. 
300 m entfernten Vorburg gewesen waren (STAŇA 1997). Das befestigte Areal der Vorburg, ohne 
Graberfeld (und ohne Kirche), wurde als Sitz des Ftirstengefolges interpretiert (POULÍK 1975). 

Das Graberfeld Kostelisko weist bestimmte Analogien rnit der bisher gróBten erforschten 
Nekropole von Mikulčice- der an der Basilika in der Hauptburg, auf. Charakteristisch ist z.B. die 
Bestattungsintensitat, die durch zahlreiche Úberlagerungen der Graber zum Ausdruck kommt. Áhnlich
keiten gibt es auch in der Grabausstattung oder Art der Grabgruben (z.B. KLANICA 1987b, 1989, 
1991; STAŇA 1997). Es kann sich um eine "allgemeine" Nekropole gehandelt haben, wo sowohl einfache 
Leute als auch hóher gestellte Persónlichkeiten oder Mitglieder des Militargefolges beigesetzt wurden. 

Die archaologische Bearbeitung des Graberfelds auf "Kostelisko" wurde bisher nicht durch
geftihrt. Daher gingen wir bei der vorliegenden Bearbeitung des anthropologischen Materials von der 
Grabungsdokumentation im Archiv der Mikulčicer Arbeitsstatte des Archaologischen Instituts A W 
ČR Brno (Grabinventar, Topographie des Graberfelds) und von vorlaufigen Berichten des Grabungs
leiters aus (KLANICA 1987a, 1987b, 1989, 1990b, 1991, 1993). 

2. Skelettkatalog 

Bei jedem Individuum ist das Geschlecht, das wahrscheinliche biologische Alter zum Zeitpunkt 
des Ablebens, der Erhaltungsgrad des Schadels und des Postkranialskeletts, die annahemde Kórper
hóhe (in Klammern ist die Abklirzung des Knochens angeflihrt, anhand welches die genannte Angabe 
berechnet wurde), der Skelettbau (grazil- durchschnittlich- robust) und gegebenenfalls auch patholo
gische Veranderungen und morphologische Varianten angeftihrt (VELEMÍNSKÝ 1999). Das Geschlecht, 
falls es nicht anhand der Beckenbeine bestimmt wurde, ist rnit einem Fragezeichnen versehen, falls es 
andere Indizien zur Geschlechtsbestimmung gab, dann wurde das Fragezeichnen in Klammem gesetzt. 
Solche Falle werden in der demographischen Analyse als unbestimmt verstanden. Bei Kinderskeletten 
wurde das Geschlecht nicht bestimmt, dazu sind bisherige Methoden nicht genligend zuverlassig. Bei 
Kindern wird im Zusammenhang mit dem Sterbealter zunachst die Kategorie, in Klammem, dann eine 
nahere Bestimmung angeftihrt. Bei Erwachsenen ist das Alter in 10-jahrigen (erste Spalte) und 15-
jahrigen (zweite Spalte) Intervallen bestimmt. Grabnummem wurden aus der archaologischen Dokumen
tation Ubemommen. Falls im Grab sterbliche Úberreste mehrerer lndividuen gefunden wurden, dann 
entspricht die Grabnummer der "Hauptbestattung", d.h. dem besterhaltenen Skelett. Restliche Individuen 
sind rnit der Grabnummer und einem Buchstaben bezeichnet (a, b, c ... ). In den Fallen, wo im Grab 
neben der Hauptbestattung ein oder zwei isolierte Knochen oder mehrere unbestimmbare Knochen
fragmente gefunden wurden, wurde dieses Individuum (oder Individuen) als sog. Beirnischung ("p") 
verstanden. • J 

Der Erhaltungsgrad wurde in einem Dreistufensystem bewertet, Schadel und postkraniale 
Skelette getrennt (s. unten). An den Skeletten wurden rund 150 morphologische Varianten 
untersucht (VELEMÍNSKÝ 1999). lm Verzeichnis werden nur einige davon angefUhrt: 
S- oder P- der Schadel oder das postkraniale Skelett sind nicht erhalten. 
S+ oder P+ von dem Schadel oder pk. Skelett sind nur kleinere Fragmente einiger Knochen 

erhalten, es sind nur einige wenige lokale MaBe oder Durchmesse messbar 
L++ oder P++ der GroBteil des Schadels ist erhalten, mehrere MaBe kónnen genommen werden; 

vom postkranialen Skeletts sind die meisten Langknochen erhalten, eine unvoll
standige metrische Auswertung ist bei zahlreichen Knochen móglich 

S+++ oder P+++ kompletter, unbeschadigter Schadel ggf. andere Skeletteile; eine detaillierte metrische 
oder morphologische Befundung des Skeletts ist móglich. 
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Grab- Ge- Alter Altcr Kiirperhiihc Skelett- Pathologie 
Nr. schlccht ba u 

1549 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre robust Enthesopathie 

1550 ? juvenis (15-18 Jahre) 

--f--------
1551 ') infans I (0,5-1 Jahr) ----

35-50 Jahre 1555 ? (Frau ?) adultus (30-40 Jahre) 
--~ 

grazi1 --
1563 ? infans I (l-2 Jahre) 
1564 ? infans 1 (lJahr) 
1565 ? ~ns I (bis 6 Monate) --
1566 '! infans I (0,5- I Jahr) 
-----
1570 --
1571 Mann? juvenis (16-20 Jahrc) grazil 

------- --
1572 ') infans ll (8-9 Jahrc) 
1573 Mann adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 161 cm (Hu):~ittel produktive 

i [161-162 cm (Fe, I Kiirperveranderungcn L3-5 

i I 
I I Ra) 
I 

i --!-
1574 I') infans I (3-4Jahre) --- I--
1575 ? infans I (1-1,5 Jahr) 

-~ 

1576 Frau adultus (30-40 Jahrc) 35-50 Jahre 166 cm (Fe), mittel Wurzclzyste im Bercích 27-28 

1576a ? juvenis (15-18 Jahre) mittcl 
1577 Frau? adultus (20-30 J ahre) 20-35 Jahre 161 cm (Fe), 158 , mittcl 

cm (Hu) 
---· 

1578 Frau adultus (20-25 Jahrc) 20-35 Jahre 159-160 cm (Fe, mittcl 
I Hu), 159 cm (Ra2_ --- --------,-:-----

1579 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahrc grazii 

1579;-~-
~-----

infans II (8 Jahre) 
--

1580 Frau? adultus (30-40 1 ahre) 35-50 Jahre 

--------
1581 ? I infans I (0,75-1 Jahr) 

1582 I? infans II (9-10 Jahre) Impressionsfraktur des linkcn 

I I Scheitelbeins, verheilte 
I i Vcrletzung des Stirnbeins Uber 

der rechten Augenhiihle 
1583 ? (Frau ?) juvenis (16-20 Jahre) grazil 
1583p ? infans I (1-1,5 Jahr) 
1583p ? infans I 
1584 ? infans II (9-10 Jahre) 

1585 ? infans I (l-1,5 Jahr) 
1586 ? infans I (1,5-2 Jahre)) 

1587 I M'"'' 7 maturus (50-60 Jahre)) Uber 50 165 cm (Fe), 167 mittcl bis Spondylosis der Brus(- und 
Jahre cm (Hu), 169 cm robust Lendenwirbe1saule; bilateralc 

(Ra) spondylo1ysis L5 

1588 Fr au maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 158-159 cm (Fe), grazil Arthrose des Kiefcrgclenks 
!59 cm (Hu), (bilat.), degenerative 

Veranclcrungcn der 
Wirbe1saule und der grof3cn 
Gc1enke 
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Gmb- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1549 canalis hypoglosalis partitus (sin), processus sinO dx- L+(+) P+(+) 
mastoideus bipartitus (dx), fossa bicipitis (dx) 

1550 cana1is hypoglosalis partitus (sin), foramen sin+ dx+ ! L+(+) P++ 
marginale (dx) 

1551 sinO dx- L+P+ 
1555 massives Schade1gewolbe sutura squamomastoidea sinO dx+ L+P+ 
1563 sinO dxO L+P+ 
1564 sin- dx- L+P+ 
1565 sin- dx- L+(+) P++ 
1566 sin- dxO L+(+) P+(+) 
1570 
1571 spina trochlearis (sin), ossa suturae zygo- sin+ dx+ L+++P+ 

maxillaris (sin), ossiculum suturae sagittalis, 
I 

ossiculum asterii, fossa teres (sin), fossa I 

pectoralis major (dx), 
1572 ossiculum lambdae, crista solei sin+ dx+ L++ P+(+) 
1573 spina trochlearis, torus palatinus et acusticus, sin+ dx+ L++(+) P++(+) 

ossiculum incisurae parietalis (sin), 
ossiculum lambdae, fossa costoclavicularis 
(dx), fossa teres (sin), fossa bicipitis, 

1574 foramen proc.trans.apertum Cl sin+ dx+ L++P+ 
1575 si nO dxO L+P+ 
1576 torus maxillaris (dx); torus palatinus, sin- dx- L+++P++ 

ossiculum lambdae, ponticulus atlantis 
I posterior et lateralis, for. proc. transv. 

apertum Cl 
1576a sinO dxO L-P+ 
1577 Veranderungen am Sternalende des torus palatinus, ossiculum asterii (sin) sin- dxO L++P++ 

Schli.isselbeins (dx) 
1578 torus palatinus (3), ossiculum praefrontale sin- dx- L+++P+++ 

(sin) 
1579 ossiculum asterii, ossiculum epiptericum, sin- dx- L++(+) P+ 

spina trochlearis, ossiculum acromii (sin), 
I ponticulus atlantis posterior 

1579 a L+++P++ 
1580 atypische Obliteration der ossiculum epiptericum (sin), ponticulus sin- dx- L++(+) P+(+) 

Schadelnahten mylohyoideus (dx), 
1581 porose Veranderungen auf dem sin- dx- I L++P+ 

Scheitelbein (sin) ehestens I 

postmortaler Herkunft I 
1582 spina bifida medialis des fossa teres (sin) sin+ dx+ L++( +) P++( +) 

Brustwirbels (Th3) 

1583 foramen tympanicum (dx) sinO dx- L+(+) P+ 
1583p sinO dxO L+P-
1583p sinO dxO L+P-
1584 canalis hypoglossalis partitus ( dx), sinO dx+ L++P++ 

tuberculum praecondylare, Facette auf erster 
Rippe (sin) 

1585 sinO dxO L++P++ 
1586 sin- dx- L+P+ 
1587 fossa costoclavicularis (sin), fossa teres ( dx) sin- dx- L++ P++ 

fac.art.trochlearis partita, trochanter tertius 
(dx), fossa musculi vasti lat.(dx); foramen 
costalis? 

1588 Atrophie des Ober- und Unterkiefers sutura metopica, canalis hypoglossalis sin- dx- L++P++ 
partitus (sin) 
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Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht bau 

1589 ? infans I (1-1,5 Jahr) 

1590 ? (Frau ?) Erwachsene 

1591 ? infans II (7 -8 J ahre) 

1592 Frau maturus (50-60 Jahre) Uber 50 161 cm (Fe), mittel degenerative Veranderungen 

I 
Jahre der Wirbelsaule, des rechten 

Kniegelenks; Wurzelzyste im 
Bereich 14, 22 

1593 ? infans I (4-5 Jahre) 
1594 ? infans II (7-8 Jahre) 
1595 ? infans I (4-5 Jahre) 
1596 ? infans I ( 4-5 Jahre) 
1597 Frau? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 159 cm (Fe), mittel 

160-162 cm (Hu, 
Ra) 

1598 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre mittel 

1599 Mann adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 173 cm (Fe), 174 robust spondyloarthrosis 
cm (Ti), 176 cm 
(Ra) 

1600 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 160 cm (Fe) mittel Enthesopathie 

1601 ? infans I (1-1,5 Jahr) 
1602 ? infans II (9-10 Jahre) Enthesopathie 

1603 ? infans II (8-9 Jahre) 
1604 ? infans II (8-9 Jahre) 
1605 Frau adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 158 cm (Fe) grazil bis 

I mittel 
1606 
1607 ? infans I (4-5 Jahre) 
1608 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 156-157 cm (Fe), grazil Degenerati ve Veranderungen 

157 cm (Hu) des Schultergelenks und der 
Wirbelsaule (osteochondrosis), 
Anky lose der Rippen 

1609 Mann? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre mmc 160 cm (Fe) grazil 
I ? 

I 
i 

1610 I? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre rnittel 
I (Mann?) 

1611 Mann? maturus (50-60 Jahre) Uber 50 grazil bis 
Jahrc mittel 

1612 Frau? maturu s ( 40-50 J ahre) 35-50 Jahre mittel wahrscheinlich vcrheilte 
Verletzung am linken des 
Stimbeins 

1613 Frau? Erwachsene 35-50 grazil 
Jahre? 

1614 Mann maturus (50-60 Jahre) Uber 50 spondylosis 
Jahre 

1615 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 162 cm (Fe), 164 mittel Ankylose der Wirbe1 C2-3, des 
cm (Hu) Wirbels C 1 rnit der 

I Schildelbasis, Spondylolysis L3 

1616 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 167 cm (Fe) mittel Enthesopathie (ulna, femur, 
calcaneus), Arthrose des 
Ellbogens, der HUfte, und 
Handwurzelenthesopathie 

1616a ? infans I (1 ,5-2 Jahre) 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1589 sinO dx+ L++P+ 
1590 sinO dxO L-P+ 
1591 fossa teres (sin), fossa solei (sin) sinO dxO L+ P+(+) 
1592 atypische Stellung des oberen sutura metopica, torus palatinus, Andeutung sin- dx- L++ P++ 

Eckzahns (23) des articulatio fronto-temporalis (dx), 
foramen tympanicum (sin), ossiculum 
suturae occipitomastoidae (dx), 

1593 sinO dxO L+P+ 
1594 ossiculum suturae lambdoidae sin- dx- L++ P++ 
1595 foramen tympanicum sin- dx- L++P++ 
1596 sin- dx- L++P++ 
1597 massive Diploe des Schadelgewolbes incisura musculi vasti lateralis (dx), foramen sin- dx- L+(+) P++(+) 

marginale (dx) 

1598 foramen zygomaticofaciale absens (dx), torus sin- dx+ L+++P++ 
palatinus, ossiculum lambdae, trochanter 
tertius, crista solei 

1599 ponticulus atlantis posterior, incisura faciei sin+ dx+ L++P++ 
lunatae 

I 

1600 Veranderungen des Schambeins, die linea nuchae suprema, ťoramen sin+ dxO L++ P++ 
rnit der Belastungszeichen die mit supratrochleare (sin), crista sole i ( dx) 
der Geburt in Zusammenhang gestellt 
werden 

1601 processus frontalis ossis temporalis sin- dx- L++ P++ 
1602 fissura metopica, ťossa solei, fossa pectoralis sinO dx- L+(+) P+(+) 

major (dx) 
1603 sutura metopica sin+ dx+ L++ P+(+) 
1604 sinO dx- L++ P+(+) 
1605 sinO dxO L+(+) P++ 

1606 
1607 sin- dxO L+P+ 
1608 Atrophie des Unterkiefers ponticulus mylohyoideus sinO dxO L+(+) P++ 

1609 unterschiedliche canalis hypoglossalis partitus (sin), foramen sin+ dxO L+P++ 
Geschlechtsdiagnose anhand des supratroch1eare 
Schtidels (Frau ?) und des Beckens 
(Mann?) 

1610 I foramen supratrochleare (sin) sin+ dxO L+(+) P+(+) 

1611 Atrophie des Ober- und Unterkiefers canalis hypoglossalis partitus (dx), sin- dx- L++P+ 
tuberculum praecondylare 

1612 abnormale GroBe der Acetabula torus auditivus (sin) sin- dxO L++ P+(+) 

1613 foramen hypoglossalis partitus (dx) sinO dxO L+ P+(+) 

1614 sin- dx- L++ P+ 

1615 assirnilatio atlantis, unilaterale Sakralisierung sin- dx- L++P++ 
(dx), canalis hypoglossalis paritus (sin), 
incisura faciei lunatae, fac. arie. talar. 
anterior absens (dx), ossiculum acromii (dx) 

1616 atypische Form der Facies auricularis sin- dx- L++ P++ 
der Beckenbeine 

1616a sin- dxO L+P+ 
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Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 
1617 ? infans II (8-9 Jahre) 
1618 Mann? adu1tus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre grazil 
1619 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre min. 158 cm (Fe) grazil 

?, 157 cm (Ti) 
1620 ? infans I (2-6 Jahre) 
1621 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 160 cm (Fe) ? · grazil 
1622 ? infans I (5-6 Jahre) 
1623 Frau juvenis (15-18 Jahre) min. 161 cm (Fe) grazi1 Enthesopathie 
1624 Frau? maturu s liber 50 mitte1 

Jahre 
1625 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 160 cm (Fe) mittel 
1626 Frau adu1tus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 163 cm (Hu) mitte1 spondylosis (III) 

1627 ? infans I (1 ,5-2 Jahre) 
1628 Frau maturus (50-60 Jahre) liber 50 min. 165 cm (Hu) mitte1 Anky1ose der Brustwirbe1n 

Jahre (Th1-2), Spondy1osis der 
Lendenwirbelsaule, 
Enthesopathie 

1629 ? infans I (2-3 Jahre) 
1630 Frau? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre tuberkulOse Spondylitis 

(gibbus) Th3-6 
1631 Mann adu1tus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 163 cm (Fe) grazil Degenrati ve Veranderungen 

der US-Wirbelsau1e 
1632 Frau? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 162 cm (Fe) grazil bis 

mittel 

1633 ? infans I 
1634 ? infans I ( 1-1,5 Jahr) 
1635 Frau? maturus (50-60 Jahre) liberd 50 

Jahre 
1636 Frau adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre 161 cm (Fe) mittel 
1637 Frau? maturus (50-60 Jahre) liber 50 163 cm (Fe), 165 robust spondylosis der 

Jahre cm (Hu) Lendenwirbelsaule (IV) 
1638 Frau? maturus (50-60 Jahre) liber 50 166 cm (Hu) mittel wahrscheinlich unfallbedingte 

Jahre Veranderungen des Akromial-
teils der Clavicula, die Zyste 
am Gelenkkopf des Humerus 

1639 ? juvenis (15-18 Jahre) grazil hyperostosis porotica 
1640 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 162 cm (Fe, Hu) mittel hyperostosis porotica 

1641 Frau? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre grazil? 
1642 ? (Frau ?) Erwachsene mittel? 
1643 ? infans I (1,5-2 Jahre) hyperostosis porotica + cribra 

orbitalia 
1644 ? infans I (2-3 Jahre) 
1644 ? infans I (4-5 Jahre) 
1645 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 164 cm (Fe) mitte1 

1646 ? infans II (10-11 Jahre) 

1647 ? infans II (8-9 Jahre) 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1617 sulcus frontalis (sin), fossa teres (dx) sin+ dx+ L++P+ 
1618 fossa solei sinO dxO L+(+) P+ 
1619 sinO dx- L+P++ 

1620 sinO dxO L+(+) P-
1621 sinO dxO L+P+ 
1622 sin+ dxO L+P+ 
1623 sin- dx- L++P++ 
1624 sinO dx- L+P+ 

1625 expressiv sulcus praeauricularis crista solei ( dx) sinO dxO L-P++ 
1626 die Anwesenheit der Halsrippe ist foramen suprascapularis, procesus sin- dx- L++P++ 

nicht ausgeschlossen (C7, dx) retromastoideus, crista solei 
1627 sinO dxO L+P+ 
1628 Atrophie des Ober- und Unterkiefers foramen parietale (dx), for.proc.transv. sin- dx- L++P++ 

partitum C4-6, crista solei (sin) 

1629 sin- dx- L+P-
1630 sin- dxO L++ P+(+) 

1631 abnormal vergroBerte Gelenkflache crista solei (dx) sinO dx- L+P++ 
Proc.artic.inferior resp.sup. L5/S 1 

1632 Atrophie des Ober- und Unterkiefers; spina trochlearis, ossiculum suturae sin- dx- L++ P+(+) 
Pacchiongranulationen an der sagittalis, torus acusticus (sin), ossiculum 
Lamina interna des Hirnschtidels, lambdae 
Disproportionen im Bau der 
GliedmaBen- der obere Arm i st 
deutlich graziler als der linke (1 
Person?); atypische Obliteration der 
Schadelnahte (Lamina interna) 

1633 sinO dxO L+ P-
1634 sinO dxO L+P+ 
1635 sin- dx- L+(+) P+ 

1636 ' sinO dxO L+ P+(+) 
1637 canalis hypoglossalis partitus, sulcus sin- dx- L++P++ 

frontalis 
1638 Atrophie des Ober- und Unterkiefers torus acusticus (sin) sin- dxO L+(+) P+(+) 

1639 ossa suturae lambdoidea sin- dx- L++P++ 
1640 Atrophie des Unterkiefers, atypische facies articularis acromialis, crista solei (sin) sin- dxO L+(+) P++ 

Obliteration von Schadelnahten 
1641 sin- dxO L+(+) P+ 
1642 sinO dxO L-P+ 
1643 ponticuli sellae (dx) sin+ dx+ L++P++ 

1644 sinO dxO L+P+ 
1644 sinO dxO L+P-
1645 atypische Obliteration von Schadel- spina suprameatica, spina bifida sacralis partita, sin- dxO L++P++ 

nahten (lamina externa/interna) facies articularis tibiae accessoria lateralis 
1646 ossiculum bregmaticum, ossiculum suturae sinO dx- L++P++ 

sagittalis, sutura squamomastoidea, 
ossiculum lambdae, fossa gastrocnemica, 
fossa solei (sin) 

1647 gekriimmte Wadenbeine, die ossa suturae lambdoideae (dx), fissura sin- dx- L++P++ 
ontogenetische Entwicklung wurde metopica 
mit Riicksicht auf das Zahnalter 
beschleunigt- Unterernahrung? 
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Grab- I Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 

1648 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 160 cm (Fe, Hu) grazil 

1649 Frau? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre grazil bis 
I 

mittel 
1650a Frau? maturus? 35-50 grazil 

Jahre? 
1650b ? Erwachsene 

(Mann?) 
1651 ? infans I (1,5-2 Jahre) 

1652 Frau ? adu1tus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre mittel 
1653 ? infans II (10-11 Jahre) 
1654 Frau adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre 159-160 cm (Hu, grazil 

Ra) 
1655 Mann? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre min. 165 cm (Fe) robust 
1656 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre grazil 

I 
1657 ? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre grazil 

(Mann?) 
1658 ? infans II (9-10 Jahre) 
1659 ? infans I (9-12 Monate) 
1660 ? infans I (5-6 Jahre) 

1661 ? infans I (5-6 Jahre) 
1662 Mann? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre robust! 
1663 I Frau adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 162-163 cm (Fe) grazil 

1663p ? infans I? 
1664 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre grazil bis 

mittel 
1665a Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre robust? 

1665b ? infans II - adultus I 
1666a ? (Frau ?) adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre mittel Arthrose des linken Hiift- und 

Schultergelenks 
1666b Frau maturu s 35-50 Jahre grazil 
1667 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 160 cm (Fe) grazil bis 

mittel 
1668 ? infans I (1,5-2 Jahre) 
1669 ? infans I (6-9 Monate) 
1670 ? infans I (5-6 Jahre) 
1671 ? infans I (2-3 Jahre) 
1672 ? infans II (7-8 Jahre) 
1673 Frau maturus (50-60 Jahre) liber 50 grazil bis 

Jahre mittel 
1674 Frau maturus (50-60 Jahre) Uber 50 159 cm (Fe) mittel Arthrose des Hiiftgelenks 

Jahre 
1675 ? infans I 
1676 ? ? (Erwachsene ?) 
1677 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre mittel 

1678 Mann maturu s i.iber 50 mittel nicht verheilte Hiebverletzung 
Jahre am Stirnbein 

1678a ? infans I (1-1,5 Jahr) 
1679 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre mittel bis Enthesopathie (ulna), Vorder-

robust zahne sind an der Bukkalseite 
stark abgesch1iffen - 23-24, 35 
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Gmb- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 
1648 ossiculum suturae sagittalis, sutura squamo- sin- dx- L++ P++(+) 

mastoidea, ponticulus mylohyoideus (sin), 
foramen supratrochleare (sin) 

1649 tuberculum marginale sin- dx- L+(+) P+ 

1650a sinO dx- L+P+ 

1650b sinO dxO L+ P-

1651 ossa suturae Iambdoideae, os Incae biparti- sinO dx- L++P+ 
tum, canalis hypoglossalis partitus (sin) 

1652 ossiculum incisurae parietalis (dx) sinO dx- L+(+) P+ 
1653 sin+ dxO L+(+) P+ 
1654 ponticulus mylohyoideus (sin), foramen sin- dx- L++P+ 

supratrochleare ( dx) 
1655 sinO dxO L+P+ 
1656 Retention des Unterkieferpramolaren torus palatinus, spina trochlearis, sin- dx- L++P+ 

(35) - der benachbarte Mahlzahn 
(34) besitzt eine zusatzliche Krone 

1657 atypische Obliteration der ponticuli basales ossis sphenoidales (sin) sin- dx- L++P++ 
Schadelnahte 

1658 sinO dxO L+P-
1659 sin+ dx+ L+P-
1660 ponticulus sellae - ponticulus carotico- sin+ dx+ L+P+ 

clinoideus (dx), ossa suturae lambdoidea 
1661 sinO dxO L+P-
1662 torus maxillaris sinO dxO L+ P+(+) 
1663 facies condylaris partita, ossiculum lambdae, sinO dxO L+(+) P++ 

foramen suprascapulare (dx), facies artic. 
tal ar. anterior absens 

1663p L+ P-
1664 sin- dxO L++ P+(+) 

1665a abnormale GrĎBe des Foramen ovale ponticu1us basales ossis sphenoidales (sin), torus sin- dx- L++ P+ 
(sin), Foramen spinosum absens palatinus, torus mandibularis, torus maxillaris 

1665b sin+ dx+ L+P+ 
1666a atypische Obliteration der sin- dx- L++P+ 

Schadelnahte (interna x externa) 
1666b sutura squamomastoidea (sin) sin- dx- L+P+ 
1667 sin- dxO L+P++ 

1668 sinO dxO L+P+ 
1669 sutura frontalis sin+ dxO L++P+ 
1670 canalis hypoglossalis partitus (sin) sin- dxO L+(+) P+(+) 
1671 si nO dxO L+(+) P+ 
1672 sinO dxO L+(+) P++ 
1673 ossa suturae lambdoidea et sagittalis; torus sin- dx- L+++ P+(+) 

palatinus et mandibularis 
1674 Atrophie des Unterkiefers ossiculum suturae sagittalis, torus palatinus sin- dx- L+ P+(+) 

1675 sinO dxO L+ P-
1676 sinO dxO L-P+ 
1677 sulcus frontalis, ossiculum epiptericum (dx), sin- dx- L+++ P++ 

ossa suturae lambdoidea, torus occipitalis, torus 
auditivus, facies articularis superior partita CI 

1678 sin- dx- L+P+ 

1678a L-P+ 
1679 atypische Obliteration der torus mandibularis, sakralisation S 1; spina sin- dx- L+++P++ 

Schadelnahte (interna/externa), bifida partialis, sutura mendosa, processus 
Sakralisation (S6) retromastoideus 
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Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 

1680 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 161 cm (Ra) mittel bis 
robust 

1681 ? infans I (3-4 Jahre) 
1682 ? infans I (4-5 Jahre) 
1683 ? infans I (0,5-1,5 Jahre) 
1684 
1685 Mann? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 
1686 Frau? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre grazil bis 

mittel 
1687 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 156 cm (Fe) grazil bis 

mittel 

1688 ? ? (Erwachsene ?) 
1689 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 173 cm (Fe)? robust! leichtere Kompensations-

I dysplasie der Fossa acetabula 
I I 

mit deutlicher Anteversion des 
Femurkopfes; Enthesopathie 

1690 ? infans I (1,5-2 Jahre) 
1691 ? infans II (12-13 Jahre) 

1692 ? infans I (2-3 Jahre) 
1693 ? infans I (6-9 Monate) 
1694 ? infans I (3-4 Jahre) 
1695 ? infans I (4-5 Jahre) 

1696 ? (Frau ?) adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre mittel? 

1697 ? infans I (3 -4 J ahre) wahrscheinlich traumatische 
Veranderungen des Stimbeins 
Uber der linken Augenhohle 

1698 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 165 cm (Fe) mittel bis 
robust 

1699 Mann adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre min. 170 cm (Hu) mittel bis 
robust 

I 

1700 ? infans I (6-7 Jahre) 
1701 ? infans I (2-3 Jahre) 
1702 Frau? juvenis (15-20 Jahre) grazil 

1703 ? infans I (4-5 Jahre) 
1704 Mann adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 177 cm (Fe) mittel 
1705 ? (Frau ?) maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre mittel Degenerati ve Veranderungen 

des rechten Hi.iftgelenks 

1706 Frau? adultus 20-35 Jahre grazil 
1707 Frau adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre grazil 
1708 Frau? maturus (50-60 Jahre) Uber 50 161 cm (Fe), mittel intrakraniale 

Jahre 161-163 cm (Hu), entzi.indungsbedingte 

I 160-163 cm (Ra) Veranderungen 
I 

(Hinterhauptbein); Arthrose 
des Kiefergelenks; 
Enthesopathie (Ti, Ca, Ul) 

1709 
1710 Mann? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 164 cm (Fe) mittel bis Enthesopathie (patella, 

robust calcaneus, femur) 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1680 facies Poirieri (sin), trochanter tertius (sin) sinO dxO L+P++ 

1681 sinO dxO L+ P-
1682 sinO dxO L+P-
1683 sinO dxO L+P+ 
1684 
1685 torus palatinus sin- dx- L+(+) P+ 
1686 canalis hypoglossalis partitus (sin) sin- dx- L++ P+(+) 

1687 atypische Ob1iteration der sulcus frontalis, tuberculum marginale, sin- dx- L+++P++ 
Schadelnahte (lamina ossiculum lambdae, foramen supratrochleare 
externalinterna) (dx) 

1688 sinO dxO L-P+ 
1689 Veranderungen des Hinterrands des sin- dxO L++ P+(+) 

Foramen magnum; asymmetrische 
Obliteration der Schadelnahte 

1690 sinO dxO L+ P-
1691 Disproportion des Zahn- und sin+ dxO L+P+ 

Knochenalters 
1692 ossa suturae lambdoidae sin+ dx- L+(+) P++ 
1693 sin- dx- L++P+ 
1694 sinO dxO L+ P-
1695 I foramen mandibulare accessorium, spina sin- dx- L++P+ 

trochlearis, os lambdae 
1696 Veranderungen des Obe1randes der ponticulus mylohyoideus (sin) sin+ dx- L++P+ 

Augenhohle (sin) ? 
1697 ossa suturae lambdoidea sin- dx- L++ P++ 

1698 foramen tympanicum (dx), crista solei sin- dx- L++ P+(+) 

1699 einseitige Sakralisation (sin) durch das sin- dx+ L++ P++ 
nicht-ossifizierte; Hiiftgelenk- abnor-
male GroBe der Fossa acetabula und 
des Caput femoris - leichte Kompen-
sationsdysplasie der Fossa acetabula mit 
deutlicher Anteversion des Femurkopfes 
ohne ausgepragte; deg. Ver'dnderungen 

1700 sinO dx- L+(+) P+(+) 
1701 sin- dx- L++P+ 
1702 Persistenz der Milchbackenziihne spina trochlearis (dx) sin- dx- L+(+) P+ 

(55, 75, 85) 
1703 sinO dxO L+P-
1704 incisura faciei lunatae sinO dx+ L+ P+(+) 
1705 atypische Obliteration der Schadel- facies articularis trochlearis partita sinO dxO L+ P+(+) 

ntihte (lamina internalexterna); 
robustes Acetabulum 

1706 graziles Skelett sinO dxO L+P+ 
1707 graziles Skelett foramen mentale, trochanter tertius (dx) sin- dx- L+(+) P++ 
1708 atypische Obliteration der linea nuchae suprema, tuberculum sinO dx- L+(+) P++ 

Schiidelniihte ( externa/interna) praecondylare (sin), crista hypotrochanterica 
(sin), crista solei (dx) 

1709 
1710 ovale tiefe Depression auf der facies Charles (sin) sin- dx- L+P++ 

Vorderseite des Oberschenkelhalses 
(sin)- Fossa Alleni ?, Andeutung der 
lateralen "Bogenform" des Oberarms 
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Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 

1711 Frau adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre mittel 

1712 ? infans I (6-9 Monate) 

1713 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 162 cm (Fe) grazil 

1714 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 158 cm (Fe, Hu) mittel Arthrose des rechten 
Kiefergelenks 

1715 ? infans I (9-12 Monate) 
1716 ? Erwachsene ? 
1717 Frau maturus (40-50 Jahre)? 35-50 

Jahre? 

1717p ? infans II (7-8 Jahre) 
1718 ? (Frau ?) adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre grazil? 
1719 ? Erwachsene ? 20-35 Jahre 
1720 Frau adultus 20-35 Jahre grazil 
1721 ? infans I (6 Monate) bis 6 

Monate 
1722 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 168 cm (Fe) rob u st 

1722a ? infans II (9-10 Jahre) 
1723 Frau? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre grazil bis 

mittel 
1724 ? infans I (6 Monate) bis Fraktur des rechten Radius 

6 Monate 
1725 Frau adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 158 cm (Fe), 160 mittel Degenerative Veranderungen 

cm (Hu), 157-159 der FuBwurzelknochen -
cm (Ra) Exostosen in der Nahe der 

hinteren Gelenkflache des 
linken Calcaneus und Talus 

1726 ? infans I (1,5-2 Jahre) 
1727 ? infans I (2-3 Jahre) 
1728 Frau? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 162 cm (Fe) mittel Degenerative Veranderungen 

der Wirbelsaule, Schmorles-
Knoten 

1729 ? infans II (12-15 Jahre) 
1729a ? infans I (3-5 Jahre) 
1730 ? (Frau ?) juvenis (15-20 Jahre) mittel 
1731 ? infans II (7-8 Jahre) 
1731a ? infans I (1-1,5 Jahre) 
1732 ? juvenis (16-18 Jahre) 

1733 Mann? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre mittel bis 
robust 

1733p ? infans bis 9 Jahre 
1734 Frau? adultus 20-35 Jahre grazil 
1735 ? juvenis-adultus 15-30 Jahre 
1736 ? juvenis-adultus 
1737 ? infans I ( 1-1,5 Jahr) 
1737p ? infans I (8-9 Jahre) 
1738 Frau? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre grazil 
1739 ? infans II (12-15 Jahre) 
1740 ? infans bis 9 Jahre 
1740a ? infans II-juvenis 12-20 Jahre 
1740b ? infans II (9-10 Jahre) 
1741 ? ? (juvenis ?) 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1711 laterate "Bogenform" des Oberarms- forameb infraorbitale multiparitum, incisura sin- dx+ L++ P++ 
Variantet faciei lunatae 

1712 laterate "Bogenform" des Oberarms- sutura metopica sin- dx- L++P++ 
Variante 

1713 Retention der oberern Pramolaren incisura faciei lunatae, incisura museu li vasti sin- dx- L+(+) P++ 
I (15, 25), graziles Skelett lateralis (dx), foramen Vesalii (dx), canalis 
I I hy)2oglossalis bipartitus (dx) 

1714 i Trigonocephalie ! canalis condylaris intermedius (sin), ťossa sin- dx- I L+++ P++ 
I gastrocnemica (dx), processus paracondylaris I I 
I 

i (sin), foramen supratrochleare (dx) 
1715 sinO dxO L+P+ 
1716 abnonnale GriiBe des Foramen ceacum sinO dxO L+P+ 
1717 sgauma temporalis partita partialis (dx), sin- dx- L+(+)P-

foramen sguamosum superius (dx), foramen 
tympanicum (dx), foramen marginale (dx) 

1717p sinO dxO L+(+) P+(+) 
1718 graziles Skelett sinO dxO L+ P+ 
1719 sinO dxO L+ P-
1720 I sin- dx- L+(+) P+(+) 
1721 

J 
1 srnO dxO I L+ P+ 

1722 I deutliche Abrasion der fossa pectoralis major (dx) sin- dx- L+P++ 
Schneideziihne 

1722a si nO dxO L+P+ 
1723 intravitale Zahlverluste ossiculum lambdae, ossa suturae lambdoidea, sin- dx- L++P+ 

ťoramen occipitale, ponticulus mylohyoideus 
1724 sinO dx- L+P+ 

1725 atypische Obliteration der Sutura ossiculum epiptericum (dx), foramen sin- dx- L++ P+++ 
coronalis supratrochleare, trochanter tertius, fossa 

I Allem, fac1es Charles 

I 
I I 

i 
1726 sinO dxO L+ P+ 
1727 sin- dxO L+ P-
1728 machtiger Processus styloideus foramen ethmoidale sin- dx- L++ P+(+) 

1729 L-P+ 
1729a L-P+ 
1730 sin- dxO L+(+) P+ 
1731 sinO dxO L+ P+ 
173la sinO dxO L+P+ 
1732 foramen transversarium apertum (C7 sin) et 

I partitum (C6 dx) 
L++ P+(+) 

1733 laterale Disproportion in der sin- dx- L+P+ 
Robustizimt des rechten 
Oberarmbeins (dx) und des 
Oberschenkelbeins (sin) 

1733p sinO dxO L-P+ 
1734 sinO dx- L+(+) P+ 
1735 sinO dxO L+ P-
1736 sinO dxO L+ P-
1737 sin+ dx+ L+P-
1737p sinO dxO L+ P-
1738 torus palatinus, ťoramen tympanicum (dx) sin- dx- L++P+ 
1739 sin+ dxO L+ P+ 
1740 sinO dxO L-P+ 
1740a sinO dx- L+ P+ 
1740b sin- dxO L+ P+ 
1741 sinO dxO L-P+ 



556 PETR VELEMÍNSKÝ und Koll. 

Grab- Ge- Alter Alter Kéirperhéihe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht bau 

1742 Frau adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 160 cm (Fe, Hu), grazil bis 
159 cm (Ra) mittel 

1743 ? infans II (7-8 Jahre) 
1744 ? dospělý (adultus ?) grazil bis 

mittel 
1745 Fr au maturus (50-60 Jahre) liber 50 max. 160 cm (Fe) grazil wahrscheinlich vereheilte 

Jahre Verletzung des Stirnbeins liber 
der rechten Augenhéihle, 
Fraktur der Clavicula 

1745a ') infans I (3-4 Jahre) 
1746 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 168-171 cm (Hu) robust 
1747 Mann? juvenis (16-20 Jahre) grazil bis 

mittel 
1748 ? infans II (7-8 Jahre) 
1749 Mann adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre mittel 
1750 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 163-165 cm (Hu) mittel Enthesopathie, Atrophie des 

? Unterkiefers im Bereich der 
Backenzahne 

1751 Frau? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre grazil 

1751p ? ? 
1751p ? infans I (4-5 Jahre) 
1752 Mann adultus (20-30 J ahre) 20-35 Jahre mittel 
1752a '! juvenis ( 17-20 Jahre) mittel 

1 (Mann?) 
1753 ? infans II (11-12 Jahre) 

1754 ? infans II (7-8 Jahre) 
1755 Frau adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre grazil 
1755p ? Erwachsene 
1756 Mann adu1tus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 164 cm (Ra) mittel 

1757 Mann'! maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 169 cm (Fe) mittel kleines Osteom auf dem Os 
parietale links 

1758 Frau adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre mittel Degenerati ve Veranderungen 
des Condylus mandibulae 
rechts 

1758a ? infans I (0,5-1 Jahr) 
1758pb ? Erwachsene (maturus) liber 

(Mann?) 30 Jahre 
1758pc ? (Frau ?) juvenis-adultus 15-30 Jahre 

1759 Mann? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre robust 

1760 ? inf[ms II (7 -8 J ahre) 

1761 ? infans I (9-12 Monate) 
1762 ? infans (3-4 Jahre) 
1763 Mann? I juvenis-adultus 15-35 Jahre robust 
1764 ? Erwachsene ? mittel 
1765 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 165 cm (Hu) mittel bis ausgepragte degenerative Ver-

robust anderungen des Hliftgelenks; 
Serienfraktur der rechtseitigen 
Rippen; Apposition am 
Sternalende der Clavicula 

1766 Frau? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre max. 160 cm (Fe) grazil Enthesopathie, 
Osteochondrosis. GebiB -
Entzlindungsherde 
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Gmb- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1742 foramen supratrochleare (dx), incisura faciei sin- dxO L+(+) P++ 
lunatae 

1743 os epiptericum, foramen acusticum sin- dx- L++(+) P+ 
1744 sinO dxO L-P+ 

1745 breite Stirnpartie, atypische ossiculum lambdae, ossa suturae lambdoidea sin- dx- L++P+ 
Obliteration der Schadelni:i.hte 
(Lamina externa/interna) 

1745a sinO dxO L+P+ 
1746 ponticulus mylohyoideus sin- dx- L++ P+(+) 
1747 sin- dx- L+(+) P+ 

1748 sin- dx- L++P+ 
1749 foramen supraorbitale (dx) sin- dx- L++P+ 
1750 atypische Obliteration der spina trochlearis, sulcus frontalis, ossiculum sin- dx- L++ P+(+) 

Schadelni:i.hte (lamina lambdae, ossa suturae lambdoidea 
externa/interna) 

1751 Beugung der Diaphyse des rechten sulcus frontalis sin- dx- L+++ P+(+) 
Oberarmbeins- Variantet (dx), ovale 
Vertiefung auf der Kranialseite des I. 
Wirbels (sin) 

1751p I sinO dxO L+P+ 
1751p sinO dxO L+P-
1752 ossicu1um suturae Jambdoidea sin- dxO L++ P+(+) 
1752a fossa costoclavicularis, fossa solei (dx) sin- dxO L+(+) P+(+) 

1753 verzogerte Knochenentwicklung im sin- dx- L++ P++ 
Bezug auf das Dentalalter 

1754 sin- dxO L+P-
1755 ossiculum praefrontale sin- dx- L+(+) P+(+) 
1755p sinO dxO L-P+ 
1756 ossiculum suturae lambdoidae (dx), fossa sinO dxO L+ P+(+) 

bicipitis ( dx) 
1757 atypische Obliteration der sin- dx- L++P+ 

Schi:i.de1ni:i.hte (lamina interna/lamina 
ex terna) 

1758 torus palatinus, ossiculum incisurae parieta1is sin- dx- L++ P+(+) 
(sin) 

1758a sinO dxO L-P+ 
1758pb sinO dxO L+P-

1758pc sinO dxO L+ P-

1759 atypische Obliteration der sin- dx- L++P+ 
Schi:i.de1ni:i.hte 

1760 ossa suturae lambdoidea, foramen sinO dxO L+(+) P-
infraorbitale, foramen tympanicum 

1761 sin- dxO L+P-
1762 sin- dx- L+P+ 
1763 sin- dxO L+P+ 
1764 sinO dxO L-P+ 
1765 atypische Obliteration der torus palatinus, torus acusticus, canalis sin- dx- L+++ P++ 

Schtidelnahte (lamina hypoglosalis partitus (sin), ponticulus 
externa/interna) mylohyoideus (sin), trochanter tertius (sin) 

1766 zustitzliche Gelenkflachen (sacrum, tibia), sinO dx- L++(+) P+(+) 
crista hypotochanterica 
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Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 

1766a ') infans I (4 Jahre) 
1767 ? infans I (2-3 Jahre) 
1767p ? Erwachsene ? 
1768 Frau? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre grazil 

1769 
1770 ? infans I (2,5-3 Jahre) 
1771 ? infans (5-10 Jahre ?) 
1772 Frau? maturus? 35-50 Jahre mittel Enthesopathie, 

Osteochondrosis, Arthrosis 

1773 ? juvenis (15-18 Jahre) grazil 
(Mann?) 

1774 ? infans I (2-3 Jahre) 
1775 Fr au adultus (20-25 let) 20-35 Jahre 162 cm (Fe), 163 mittel 

I 
cm (Hu), 161 cm 
(Ra), 

1776 Frau? maturu s 35-50 Jahrc 157 cm (Fe) grazil Spondylosis der 
Lendenwirbelsiiule 

1777a Fr au adu1tus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre 160-161 cm (Fe), grazil bis 

I 
I 61 cm (Hu), 160 mittcl 
cm (Ra), 

1777b ? infans II (11-14 Jahre) 
1778 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre robust Degenerati ve V cranderungen 

des linken Kiefergelenks; 
unvollstandiges Ankylose der 
Halswirbel C6-C7; kaudal-
orientiertc Exosteose ungefahr 
in der Mitte der hinteren 
Korperscite des rechten Femur 

1779 Mann? maturus? 
1779p ? infans 
1780 ? infans I (1-1,5 Jahr) 
1781 Frau? adultus (30-40 J ahre) 20-35 Jahre mittel 
1782 ') infans I (7-8 Jahre) 
1783 Frau? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 162-163 cm (Fe) grazil Ofťnung im Stirnbein, wohl 

postmortaler Herkunft 
1784 Mann adultus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre 171 cm (Fe, Ti), robust! Spodylosis der Brust- und 

173 cm (Hu), Lendenwirbelsaule (IV); 

I 
172-173 cm (Ra) Fraktur von 3 Rippcn in der 

unteren Halfte des Brustkorbs; 
Enthesopathie 

1786 Frau? adultus (30-40 J ahre) 20-35 Jahre 157-158 cm (Fe) grazil! 
1787 Frau? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 163 cm (Fe), mittel Enthesopathie, Verheilte 

164 cm (Hu), Fraktur der 2. Rippc rechts, 
161-162 cm (Ra) Spondylarthrose 

1788 Frau adultus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre 164 cm (Fe) grazil 

1789 ? infans II (12-13 Jahre) 

1789p ? · Erwachsene 
1790 Mann? adultus (20-30 J ahre) 20-35 Jahre max. 160 cm (Fe) grazil 
1791 ? infans I (6-9 Monate) 
1792 Mann adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 180 cm (Fe) robust Osteom am os ťrontale 

1793 ? inťans I (4-5 Jahre) 
1794 Mann juvenis (17-20 Jahre) 166 cm (Fe) robust 

I 
I I 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 
1766a L+P+ 
1767 sin- dxO L+P+ 
1767 p sinO dxO L-P+ 
1768 sukus frontalis sin- dx+ L+(+) P+ 
1769 
1770 sinO dxO L+P+ 
1771 sinO dx- L+P-
1772 Atrophie des Ober- und Unterkiefers, foramen suprascapulare (bilat.) sin- dx- L++P+ 

atypische Obliteration der Schadelnahte 
1773 incisura faciei lunatae (sin), facies articularis sinO dxO L-P++ 

medialis talaris, fossa so1ei (sin), trochanter 
tertius ( dx) 

1774 sin+ dx+ L+P+ 
1775 canalis hypoglossalis partitus (dx), facies sin+ dx+ L++P++ 

articularis sacralis accessoria, facies Poirieri 
(sin) 

1776 ossiculum asterii, foramen suprascapulare sinO dxO L+(+) P+(+) 

1777a atypische Obliteration der incisura faciei lunatae sin- dx- L+++P++ 
Schadelnahte (lamina 
externa/intema) 

1777b ossiculum lambdae sin+ dx- L++P+ 
1778 foramen infraorbitale partitum, ossa suturae sin- dx- L+++P++ 

lambdoidea, torus acusticus, fossa 
costaclavicularis (dx) 

1779 sinO dxO L+P+ 
1779p sinO dxO L+P-
1780 I ponticuli sellae sinO dxO L+P+ 
1781 sukus frontalis (sin), torus palatinus, sin- dx- L++( +) P+( +) 
1782 sinO dxO L+P+ 
1783 torus palatinus, ossa suturae lambdoidea sin- dxO L++(+) P+(+) 

1784 atypische Morphologie des torus occipitalis, trochanter tertius, crista sin- dx- L++ P++ 
Unterkiefers hypotrochanterica, facies Poirieri, crista solei 

I 
(dx) 

1786 incisura faciei lunatae ( dx) sin- dx- L++P+ 
1787 ll Brust- und 6 Lendenwirbelknochen sin- dx- L++ P++(+) 

1788 atypische Obliteration der Schadel- foveola pharyngea sinO dx- L++P+ 
nahte (lamina externa/interna) 

1789 processus retromastoideus,canalis sin+ dx+ L++P+ 
hypoglosalis jJ_artitus, torus _!J_alatinus 

1789p L-P+ 
1790 foramen postglenoidale sin- dx- L+++P+ 
1791 sutura metopica sin- dx- L+(+) P-
1792 deutlich entwickelte miinnliche processus retromastoideus, torus auditivus, sin- dx- L++P++ 

Geschlechtsmerkmale, "praesapiente" depressio biparietalis circumscripta (1-2), 
Merkmale (machtige Arcus ossa suturae lambdoidea, foramen 
superciliares, niedrige Stim) Sl!Qfatrochleare (sin) 

1793 sin- dx- L++P+ 
1794 Lumbalisierung, torus auditivus, linea nuchae sin+ dx+ L++ P++ 

suprema, facies condylaris bipartita, foramen 
procesus transversi partitum, fossa pectoralis 
major 
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Grab- Ge- A1ter A1ter Ki:irperhi:ihe Ske1ett- Pathologie 
Nr. sch1echt ba u 

1794a ? infans I (bis 1 Jahr) 
1795 ? inťans II (8-9 Jahre) 

1796 ? infans I (6-7 Jahre) Enthesopathie 
1796p Frau? Erwachsene ? 
1797 Frau adultus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre 157 cm (Fe, Hu, mittel Enthesopathie 

I 
Ra) 

1798 ? infans I (2-3 J ahre) 

1799 ? inťans I (1,5-2 Jahre) 

1800 ? inťans II (8-9 Jahre) 
1801 ? infans I (6-7 Jahre) 
ISO Ia 
1808 ? juvenis (15-18 Jahre) 167-169 cm (Fe, mittel Spondylosis der 

(Mann?) Hu) Lendenwirbelsaule (IV) 
1809 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 167-168 cm (Fe), mitte1 verhei1te Fraktur der rechten 

i 

I 
169 cm (Hu, Ra) Clavicu1a 

I 
I 

1810 ? infans I ( 1.5-2 Jahre) hyperostosis porotica, 
Retention des unteren 
Schneidezahns 

1811 ') i juvenis (15-18 Jahre) grazi1 
1812 ? infans I (2-3 Jahre) 
1813 ? inťans I (1,5-3 Jahre) I 
1814 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 163 cm (Fe, Ra), mittel 

I 161 cm (Hu) 
1815 I Frau adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre 156-157 cm (Fe, grazil bis angeborere Deformation des 

Hu) mitte1 Brustkorbes; Mutilation des 
Foramen occ. magnum 

1816 ? infans II (7-8 Jahre) 
1816a ? juvenis (18-20 Jahre) 
1817 ? infans I (1-1,5 Jahr) 
1818 Fr au adu1tus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre 162 cm (Fe. Ra, grazi1 angeborene Anky1ose von 

I Ti), 165 cm (Hu) Tarsa1knochen - synchondrosis 
calcaneonavicu1are 

1819 ? infans I (3-4 Jahre) 
1820 Frau adu1tus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre 157 cm (Fe, Ra), mitte1 Microdentes (ll) 

158-159 cm (Hu) 
1821 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 166 cm (Fe, Hu), robust 

170 cm (Ra) 

1822 Mann? adu1tus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 169 cm (Fe) robust 

1822a Mann? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 
1823 ? infans I (neugeborenes 

Kind) 
1823 ? infans I (6-9 Monate) 
1824 ? inťans I (5-6 IJahre) 
1825 ? infans I (4-5 Jahre) Hyperostosis porotica + cribra 

I orbita1ia 
1826 ? infans I (2-3 Jahre) 
1827 Frau? Erwachsene (adultus ?) 157 cm (Hu) grazi1 
1828 ? infans II (8-9 Jahre) 
1829 ? inťans I (9-11 Jahre) versptitete Denta1entwick1ung 

im Vergleich mít der 
Knochenentwicklung 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1794a sinO dxO L+P-
1795 foramen tympanicum, crista sinO dx- L+(+) P+(+) 

hypotrochanterica ( dx) 
1796 processus spracondylaris (sin) sin+ dx+ L+(+) P++(+) 
1796p I L-P+ 
1797 I sulcus frontalis, foramen Vesalii, ossa sin- dx- L++ P++(+) 

I suturae lambdoideae, trochanter tertius, crista 
i 

hypotrochanterica 
1798 sulcus frontalis (sin), foramen tympanicum sin+ dx+ L+(+) P+ 

(sin) 
1799 sutura frontalis, foramen infraorbitale (dx), sin+ dx+ L++ P+(+) 

ossiculum suturae lambdoidea (dx) 
1800 sin- dxO L+P+ 
1801 spina troch1earis sin+ dx+ L++( +) P+( +) 
1801a 
1808 spina bifida, ťossa pectoralis major, ťossa sin- dx- L++ P++ 

solei 
1809 atypische Obliteration der sutura metopica, sulcus frontalis (sin), sutura sin- dx- L+++ P++ 

Schiidelnahte squamomastoidea, depressio et spina I 
suprameatica, ponticulus atlantis posterior 
(dx), vertebrae accessoriae (L6), ťacies 
Poirieri (dx) 

1810 massiver Unterkiefer sinO dxO L+P+ 

1811 fossa hypotrochanterica sinO dxO L++ P++ 
1812 sin- dx- L+ P-
1813 sinO dxO L+ P-
1814 Unebenheit des Hinterrands des os epiptericum (bi1at.) sin+ dx-

i 
L++ P++ 

Foramen magnum 
1815 Premolar (24) ist auBen des fossa teres (bilat.) sin+ dx+ L++ P+(+) 

I Zahnbi.igels 

1816 sin+ dx+ L+(+) P+ 
1816a L++P+ 
1817 sin+ dx+ L+P+ 
1818 pflockformige Backenz~ihne ( 18,28) torus palatinus, ossiculum lambdae, ossa sin- dx- L++ P++ 

suturae lambdoidae 

1819 sin- dx- L+ P-
1820 sin- dx- L+++P++ 

1821 angeborene Rippenbifurkation, sin- dx- L++ P+++ 
Verki.irzung der oberen Rippen (I-
III), gekri.immte der Wadenbeinc 

1822 atypische Obliteration der Schadel- sukus frontalis (dx), ossiculum epiptericum sin- dx- L++(+) P+(+) 
nahte (lamina externa/interna) (dx), processus mastoideus bipartitus (sin), 

sutura squamomastoidea (sin) 
1822a sinO dx- L+(+) P+ 
1823 

I 
sinO dxO L-P+ 

1823 sinO dx- L+P+ 
1824 I sin+ dx- L++P++ 
1825 

i 
sinO dx+ L+(+) P+(+) 

1826 sinO dxO L+P-
1827 sinO dxO L-P+(+) 
1828 sin- dx- L+(+) P+ 
1829 sulcus frontalis, spina trochlearis (dx), torus sin- dx- L++ P++ 

palatinus, ponticulus pterygo-alaris partialis 
(sin) I 



562 PETR VELEMÍNSKÝ und Koll. 

Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 

1830 ? infans II (11-12 Jahre) 
1831 Frau adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 160 cm (Fe, Hu) grazil 
1832 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 162 cm (Fe, Hu), grazil 

160 cm (Ra) 

1833 Frau? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre max. 160 cm (Fe) grazil 
1834 Mann? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre mittel Enthesopathie 

1835 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 164 cm (Fe, Hu, mittel 
Ra) 

1836 ? infans I (4-5 Jahre) 
1837 Mann adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 170 cm (Fe), robust Arthrose des Schulter-, 

172 cm (Hu, Ra, Ellbogen-, Hi.ift- und 
Ti) Kniegelenks (II-III) 

1838 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre mittel Spondylosis L5/S 1 (IV) 
1839 ? (Frau ?) j u venis-adultus 15-35 Jahre 
1840 ? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre grazil bis 

(Mann?) mittel 
1841 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 169 cm (Fe), robust 

1842 Mann maturus (50-60 Jahre) i.iber 50 171-172 cm (Fe)?, robust Degenerati ve Veranderungen 
Jahre 175 cm (Hu), (gonarthrosis, omarthrosis, 

178 cm (Ra) spondylosis deformans (IV)), 
Enthesopathie 

1843 
1844 ? (Frau ?) maturu s 35-50 Jahre robust Spondylosis der 

Lendenwirbelsaule (II-III) 
1845 Mann adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 172 cm (Fe) robust! wahrscheinlich verheilte Verlet-

I 
zung des Stirnbeins, unfall-
bedingte Veranderungen des 
rechten Processus condylaris 
mandibulae, Verheilte Fraktur 
der linken Clavicula 

1845a ? infans II-iuvenis 13-17 Jahre 
1846 ? infans I ( 6-7 J ahre) 
1847 Mann maturus (50-60 Jahre) i.iber 50 mittel bis Degenerative Veranderungen, 

Jahre robust Pseudoartikulation der 
' Clavicula (Exostose am 

Akromialende) I Scapula links 
1848 Fr au adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 162 cm (Hu) grazil bis 

mittel 
1849 ? infans I (9-12 Monate) 
1850 ? infans I (1,5-2 Jahre) 
1851 ? infans I ( 1,5-2 Jahre) 
1852 Frau juvenis-adultus I 15-30 Jahre 168 cm (Fe) grazil bis 

mittel 
1853 ? infans II (8-9 Jahre) 

1854 Mann adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 174-175 cm (Hu, mittel bis Hypoplasie des Zahnschmel-
Ra) robust zes, unilaterale unvollstandige 

Sakralisation L5, leichte 
Arthrose der Hi.ifte, der 
Handwurzel, des Radius (dx)-
Veranderungen auť dem 
Distalende, Enthesopathie 



Anthropologische Analyse des groBmiihrischen Griiberfeldes Kostelisko 563 

Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1830 foramen mentale partitum (bilat.) sin+ dx+ L++ P+(+) 
1831 sin- dx- L+++ P++ 
1832 canalis hypoglossalis partitus ( dx), ossa sin- dx- L++ P++ 

suturae Jambdoidea (dx), sakralizace, 
foramen supratrochleare, procesuss 
supracondylaris, incisura faciei lunatae 

1833 sinO dx- L+P+ 
1834 nicht ankylisierter Kopf des I. incisura radialis partita (dx), sulcus frontalis, sinO dx- L++ P++ 

Metatarsus spina suprameatica, ponticulus mylohyoideus 
(dx), facies Poirieri (dx) 

1835 stenocrotaphia- processus frontalis ossis sin- dx- L++(+) P++(+) 
temporalis (dx) 

1836 sin+ dx+ L+(+) P+ 
1837 Veriinderungen am Hinterende des ossa suturae coronalis, incisura faciei sin- dx- L+++ P++ 

Foramen magnum Junatae, foramen supratrochleare, fossa 
costoclavicularis, trochanter tertius, facies 
articularis trochlearis partita 

1838 Aplasie des Processus condylaris (dx) sin- dx- L++ P+(+) 
1839 os lambdae, ossa suturae Jambdoideae sinO dxO L+P-
1840 sin- dx- L+P+ 

1841 miichtiges acetabulum, atypische torus palatinus, incisura faciei lunatae, fossa sinO dx- L++ P++ 
Obliteration der Schiidelniihte, hypotrochanterica, crista hypotrochanterica 
Enthesopathie 

1842 ossiculum incisurae parietalis (sin), ossa sin- dx- L++ P++ 
suturae Jambdoideae, os Incae incompletum 
(dx), foramen occipitale, canalis 
hypog1ossalis partitus (sin), facies articularis 
acromialis ( dx), facies articularis carpalis 
partita (dx), facies articularis sacralis 

1843 
1844 crista solei, linea nuchae suprema sin- dx- L++(+) P++ 

1845 spina trochlearis, processus trochlearis sin+ dx+ L++ P++ 
lateralis, torus acusticus (1-2) 

1845a Hypoplasie des Zahnschmelzes ? sin- dxO L++P+ 
1846 sinO dxO L+ P-
1847 ponticulus mylohyoideus, torus palatinum sin- dx- L++ P++ 

1848 Deformation des Wadenbeins, wahr- ossiculum suturae occipitomastoidea, sin- dx- L++(+) P++ 
scheinlich postmortaler Herkunft foramen supratrochleare 

1849 sin- dx- L+P+ 
1850 sinO dxO L+P-
1851 sinO dxO L+P-
1852 foramen supratrochleare (dx) L+ P+(+) 

1853 ossiculum Jambdae, ossiculum suturae sin- dxO L+(+) P+ 
sagitalis, 

1854 facies Poirieri, foramen occipitale sin- dx- L++(+) P++ 
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Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 

1855 Frau adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre grazil 

1856 ? infans I (3-4 Jahre) 
1857 Mann maturus (50-60 Jahre) Uber 50 rnittel verheilte Fraktur des 

Jahre Distalendes des rechten 
Radius; Zahnkaries 

1858 ? infans I (6-7 Jahre) 
1859 ? infans I (5-6 Jahre) 
1860 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 173 cm (Fe), mittel bis entztindungsbedingte 

176 cm (Ra), 1 robust arthrotische Veranderungen des 
171 cm (Ti) Iinken Ellbogengelenks; 

Unterkiefer- entztindliche 
Veranderungen; Enthesopathie, 
Degenerative Veranderungen 
(Osteochondrose, Arthrose des 
Schulter-, Htift- und Kniebeins 
III-III/) 

1861 Mann adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 164-165 cm (Fe, rnittel Fraktur des Distalendes des 
Hu) linken Humerus 

1862 Mann adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre rnittel Anky1ose und Bifurkation der 
Rippen, sekundUre 
Gelenkverbindung des 
Schli.isselbeins und der I. Rippe 
links; Zustand nach der Fraktur 

I des Distalendes der rechten 
u lna 

1862a Frau? juvenis-adultus I 15-30 Jahre grazil bis 
mittel 

1863 ?(Mann?) adu1tus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre mittel 
1867 Frau? juvenis ( 18-20 Jahre) grazil 
1868 
1869 ? infans II (10-12 Jahre) 
1870 ? infans I (4-5 Jahre) 
1871 ? infans I (5-6 Jahre) 
1872 ? infans I (3-4 Jahre) 
1873 Mann? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre mitte1 unfallbedingte entztindliche 

Veranderungen im oberen 
Dritte1 des Korpers des rechten 
Femur 

1874 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre mittel bis 
robust 

1875 ? infans I (9-12 Monate) 
1876 Frau? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre max. 160 cm (Hu, mittel? 

Ti) 
1877 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre grazi1 Aneurysma arteria meningea 

media links 
1878 Frau? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre grazil 
1879 Frau? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre 174-175 cm (Fe) mittel bis 

robust 
1880 Frau? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre grazil entztindliche VerUnderungen 

des Condylus mandibularis -
beidseitig 

1881 ? (Frau ?) juvenis-adultus I 15-35 Jahre grazil Retention 37-38, 47-48 
1882 ? infans II (8-12 Jahre) 
1883 ? infans II (7-8 Jahre) 
1884 Frau? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 160 cm (Fe) mittel 
1885 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 166 cm (Fe), mittel Zehenglied (FuB)- Spur einer 

165 cm (Ti) Fraktur? 
1886 ? (Frau ?) adu1tus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre grazil bis 

I rnittel 
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Grab- I lnteressantes lEZ I Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1855 1 asymmetrische Obliteration der 
Schtidelnahte auf Lamina interna und 

sinO dxO L++P+ 

lamina externa 
1856 sinO dxO L+ P-
1857 ossiculum lambdae ? sin- dx- L++ P+(+) 

1858 sin+ dx+ L++ P-
1859 foramen acusticum, ossiculum lambdae sin+ dx+ L++ P++ 
1860 zustitzliche Gelenkflachen (talus,ťemur,tibia), sin+ dxO L++ P++(+) 

tuberculum paecondylare 

I 

I 

1861 gekri.immte Wadenbeins L++ P+(+) 

1862 ponticuli sellae sin- dx- L++ P+(+) 
I 

I 
I 
I 

1862a sin- dxO L+(+) P+ 

1863 L+(+) P+ 
1867 sin+ dx+ L+(+) P+ 
1868 
1869 fossa solei L+ P+(+) 
1870 L+P+ 
1871 L+ P-
1872 L+(+) P+ 
1873 sutura internasalis absens sin- dx- L+(+) P+(+) 

I I 
1874 ossiculum suturae squamosae, ossiculum sin- dx- L++(+) P+(+) 

epiptericum 
1875 sin- dxO L+P+ 
1876 canalis hypoglosalis partitus, faciies art. cal. sin+ dx+ L++ P+(+) 

(tal.) anterior absens 
1877 sutura metopica, spina trochlearis, ossiculum sin- dxO L+(+) P+(+) 

lambdae, foramen mandibulare accessorium 
1878 L+ P+(+) 
1879 ponticulus sellae, torus palatinus, spina sin- dx- L++ P+(+) 

trochlearis, incisura faciei Iunatae 
1880 sin- dxO L+(+) P+ 

1881 L+(+) P+ 
1882 L-P+ 
1883 fossa solei (sin) sin+ dx+ L++P+ 
1884 sinO dxO L+P++ 
1885 canalis hypoglosalis partitus, plaquc sinO dx+ L++ P++(+) 

1886 sinO dxO L+P+ 
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Grab- Ge- Alter Alter Ki:irperhi:ihe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 

1887 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 164 cm (Fe) grazil 
1888 ? infans II (8 Jahre) 
1889 ? adultus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre I mittel 
1890 Frau adultus (30-40 Jahre) '20-35 Jahre max.l60 cm (Fe) grazil 
1891 1 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre I I mittel Hypoplasie des Zahnschmel-

I I 
zes, Arthrose der Tarsal- und 
Metatarsalgelenke (II-III) 

1892 Frau adultus (18-20 Jahre) 20-35 Jahre 158 cm (Fe) grazil Osteochondrosis I 

1892p ? infans I (1-2 Jahr) 
1893 
1894 ? maturu s 35-50 Jahrc 
1894p ~ infans II? 
1896 I? (Frau ?) i maturus (50-60 Jahre) liber 50 grazil 

I Jahrc i I 
1897 '? infans II (J 1-12 Jahre) I 
1898 ? infans I (6-7 Jahre) 
1899 Frau? maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 158-159 cm (Fe. grazil bis 

Hu), 159 cm (Ra) mittel 
1900 Mann? adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre mittel bis 

robust 
1901 ? infans II (11-12 Jahre) 
1902 ? (Frau ~) adu1tus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre mittel? Osteom auf der Innenflache des 

Stirnbeins; Zahnkaries 
1903 Frau? adu1tus (18-20 Jahre) 20-35 Jahre grazil bis 

mittel 
1904 I? infans I (3-4 J ahre) i i 

1905 ? infans I 
1906 ! Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre mittel verheilte Fraktur des rechtcn 

I Radius, Spondylosis (II-III. 
Grads) 

1907 Mann adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre mittel Zyste (46) 
1908 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 171 cm (Fe), robust 

174 cm (Hu), 
173 cm (Ti) 

1909 Frau adultus (30-40 J ahre) 20-35 Jahre 160-161 cm (Fe) grazil 
1910 Frau? maturus? liber 30 

I Jahre 
1911 ! Frau? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 160-162 cm (Fe) grazil bis 

I mittel 
1912 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 169 cm (Fe), mittel vcrheilte Fraktur der linken 

Clavicula; Spondylosis, 
Enthesopathic 

1913 Frau? adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahrc 157-158 cm (Fe), mittel bis 
159 cm (Hu), rob u st 
157 cm (Ra) 

1913a '7 infans I (neugeborenes 
Kind oder Fetus ) 

1914 ? infans II (8 Jahre) 
1915 ? infans I (2 J ahre) i 
1916 ? infans II (11-12 Jahre) 
1917 ? infans I (6-7 Jahre) 
1918 Mann adultus (30-40 Jahre) 25-40 Jahre 166 cm (Fe), mittel 

169 cm (Ra) 
1919 Mann adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre rob u st 
1920 Mann? maturus(40-60 Jahre) 35-50 Jahre grazil bis 

mittel 
1921 
1922 Fr au adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahrc grazil 
l922p ? infans I 
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Grab- I Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1887 si nO dxO L+ P+ 
1888 sin+ dxO L++P+ 
1889 verdickte Diploe des Stirnbeins sin+ dxO L+P+ 
1890 verdickte Diploe des Stirnbeins sin- dxO L++P+ 
1891 os zygomaticum partituru sinO dx- L+(+) P+ 

1892 sulcus frontalis, sutura mendosa, fossa sin+ dx+ L+++ P+(+) 
hypotrochanterica, fossa solei, canalis 
hypoglosalis partitus 

1892p sinO dxO L-P+ 
1893 
1894 sin+ dx+ L+(+J P+ 
1894p sinO dxO L+ P-
1896 torus palatinus sin- dx- L+( +) P+( +) 

I 
1897 sin- dx- L++ P+(+) 
1898 L+P+ 
1899 sin- dx- L+++ P++(+) 

1900 sin- dxO L+(+) P+(+) 

1901 sinO dx- L+(+) P+ 
1902 foramen suprascapulare (dx) sin- dx- L++P+ 

1903 1 Lumbalisierung ponticulus atlantis, fossa bicipitis, fossa sinO dx- L+(+) P+ (+) 
costoclavicularis, fossa hypotrochanterica 

1904 sin+ dx+ L+(+) P-
1905 L+ P-
1906 sin- dx- L++( +) P+( +) 

1907 Impressio Lig. costoclavicularis (dx) sin+ dx+ L++(+) P++ 
1908 canalis condylaris intermedius (dx), tubercu- sin- dx- L+++ P++ 

!um praecondylare, spina bifida beim Wirbel 
Cl, ossiculum dens C2, Sakralisation (Sa 6) 

1909 I sin- dx- L++(+) P++ 
1910 I sin- dxO L+P+ 

1911 sin- dx- L++(+) P++ 
I 

1912 fossa solei (dx), facies mt.tib.acces.lat. sinO dxO L+ P++ 

1913 atypische Obliteration der Schtidel- depressio et spina suprameatica, obliterace sin+ dx- L+++ P++(+) 
nahte + K152 (lamina sutura squamosa et parietomastoidea (sin) 
externa/interna) 

1913a L+P+ 

1914 sin- dx- L+++ P++(+) 
1915 L+(+) P+ 
1916 L+(+) P+ 
1917 sinO dxO L+ P-
1918 squama temporalis partita, foramen sin+ dx+ L++(+) P++ 

squamosum superior, torus occipitalis atd. 
1919 sin- dx- L++(+) P++ 
1920 sin- dx- L++ P+(+) 

1921 
1922 sin- dx- L++ P+(+) 
1922p I sinO dxO L+P-
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Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 
1923 Frau? adultus (20-40 J ahre) max. 160 cm (Fe) grazil 
1924 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 163 cm (Fe, Hu), mittel 

162 cm (Ra) 
1924a ? infans I (bis 6 Monate) 
1925 I 

' 
1926 ' ' 
1927 i i 
1931 I Frau ~ I adultus (20-25 Jahre) 20-35 Jahre 164 cm (Fe), mittel subperiostales Hamatom im I . I I 160 cm (Ra) unteren Drittel der rechten 

i Fibula; Periostitis 
1932 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahrc 161 cm (Hu) grazil bis Arthrose des Schultergelenks 

mittel 
1933 Frau? adultus (30-40 Jahre) 35-50 .Jahrc 162 cm (Fe), 160 mittel Coxa vara 

cm (Ra) 
1934 ? infans I (I ,5 Jahr) 
1935 Frau juvenis-adultus I 15-30 Jahre max. 155 cm (Fe, grazil 

Ti) 
1936 ? infans II (8-9 J ahre) 8-9 Jahre 
1937 
1938 Frau maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 162-163 cm (Fe, mittel 

I Hu, Ra, Ti) 
1939 ? infans II (7-9 Jahre) 7-9 Jahre 
1940 ? infans I (3-4 Jahre) 3-4 Jahre 
1944 ? infans I (1-2 Jahre) 
1945 Mann adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre 169 cn (Fe, Hu) mittel bis 

robust 
1946 Mann? maturus (50-60 Jahre) 35-50 Jahre 167 cm (Fe), mittel bis 

i 171cm(Hu), robust 
I 
I 169 cm (Ra) 

1947 I Frau maturus (40-50 Jahre) 135-50Jahre i163-164cm(Fe) mittel Degencrative Verlinderungen 
i (Osteochondrosis (II-III), ! : I? I i I ! coxarthrosis (II-III)) 

1948 ? infans I ( 6-7 J ahre) 
1948a ? infans I (2,5-3 J ahre) 
1949 Frau maturus (50-60 Jahre) Uber 50 157 cm (Fe), grazil bis wahrscheinlicher Zustand nach 

Jahre 158 cm (Ra) mittel der Fraktur des rechten Femurs 
in der Kindheit; Enthesopathie; 
Spondylosis 

1950 Mann? maturus (50-60 Jahre) Uber 50 mittel 
I Jahre I 

1951 ? infans II (8-1 O Jahre) 1 8-1 O Jahre I 
1952 Mann adultus (20-30 J ahre) 20-35 Jahre 172 cm (Fe) '1 mittel 
1953a I? Erwachsene ? I I grazil bis 

I mittel 
1953 Mann? adultus 20-35 Jahre grazil bis 

mittel 
1954 Mann adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahrc 164 cm (Hu) mittel bis 

robust 
1955 '? infans I (3-4 Jahre) 3-4 Jahre 

1956 ? infans II (9-1 O J ahre) 

1957 Mann adultus (18-30 Jahre) 20-35 Jahre mittel 

1958 1 Frau I adultus (30-40 Jahre) 20-35 Jahre max. 160 cm (Fe) grazil 

l958a ? infans I (5-7 Jahre) 5-7 Jahre 

1959 Frau ~ infans II-juvenis 12-18 Jahre grazil bis 
mittel 

1960 Frau adultus (30-40 J ahre) 35-50 Jahre max. 160 cm (Fe) grazil bis 
mittel 

1961 ? infans I (7-Jahre) 
1962 Frau? adultus (30-40 Jahre) 35-50 Jahre grazil bis 

I mittel 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1923 sinO dx-? L++ P+(+) 
1924 sinO dxO L-P++(+) 

1924a sinO dxO L+P+ 
1925 
1926 
1927 
1931 Seitenasymmetrie des Processus os Jambdae, torus palatinus. fossa teres, fossa sin- dx- L+++P++ 

condylaris pectoralis major, tuberculum zygomaxillare 

1932 foramen supratrochleare (bilat.) L+(+) P+(+) 

1933 Fe (sin) - verstiirkte Schicht der sinO dxO L-P+(+) 
compacta 

1934 sin- dx- L++P+ 
1935 sin- dx- L+(+) P+ 

1936 sinO dxO L+P+ 
1937 
1938 sin- dx- L+++P++ 

1939 sin+ dx+ L+++ P++ 
1940 sin+ dx+ L++P+ 
1944 sinO dxO L+P-
1945 sin+ dx+ L++(+) P++(+) 

1946 sin- dx- L++(+) P++ 

1947 Hypoplasie des Zahnschmelzes sin- dx- L++P+ 

1948 sin- dx- L++ P+(+) 
1948a sinO dxO L-P++ 
1949 Atrophie des Unterkiefers. intravitale sin+ dx+ L++ P++ 

Zahnverluste, atypische F?rm des 
Oberschenkelbeins 

1950 torus occipitalis sin- dx- L++P+ 

1951 sinO dxO L-P+(+) 
1952 sin- dx- L++(+) P++ 
1953a sinO dxO L-P+ 

1953 sinO dxO L+(+) P+(+) 

1954 sin-? dx- L++(+) P++(+) 

1955 sinO dxO L+(+) P+ 

1956 sin- dx- L+(+) P+ 

1957 sinO dX+ L+(+) P+(+) 

1958 sin- dx- L ++(+) P+(+) 

1958a sinO dxO L + P+(+) 

1959 sin- dx- L+(+)P+ 

1960 sin- dx-? L++ P+(+) 

1961 si nO dxO L + P+(+) 
1962 sin+ dX+ L +(+) p + 



570 

Grab- I Ge- I Alter 
Nr. I sch1echt i 
1963 Frau 1 adu1tus? 

1963a Frau adultus 

1964 Fr au adu1tus (30-40 Jahre) 
1965 Frau adu1tus (20-30 Jahre) 
1966 ? (Frau ?) E+C407rwachsene ? 
1967 Frau? adultus (30-40 J ahre) 
1968 I Mann adu1tus (20-30 Jahre) 

I 
1969 I? juvenis (15-17 Jahre) 

1 (Mann ·n 
1973 Fr au maturu s 

1973a ? inťans I (2,5-3 Jahre) 
1974 Frau? adu1tus 
1975 Mann maturus (50-60 Jahre) 

1976 
1977 1 ? (Frau ?) adultus 

1978 Mann adultus (30-40 Jahre) 

1979 Frau adultus (30-40 Jahre) 
1980 Mann maturus (40-50 Jahre) 

1981 ? inf<ms II (7-8 Jahre) 
1984 Frau? adultus (30-40 Jahre) 

1985 I Frau maturus (50-60 Jahre) 
I 

1985 ? infans I (1 ,5 Jahr) 
1986 Mann maturus (50-60 Jahre) 

i 
I 

I 
1989 !Mann 

I 
adu1tus (30-40 J ahre) 

1989 ? infans I (3-4 Jahre) 
1990 Frau? juvenis (15-18 Jahre) 

1991 
1992 Frau? uvenis (15-18 Jahre) 
1993 Frau maturus (40-50 Jahre) 
1994 Frau 7 maturus (40-50 Jahre) 
1995 Frau? adultus (30-40 Jahre) 

I 
1996 Fr au adultus (30-40 Jahre) 

1997 Frau? infans II (14-15 Jahre) 

PETR VELEMÍNSKÝ und Koll. 

i A1ter I Korperhohe 
I 

163-164 cm (Fe) 

160-161 cm (Fe), 
162-163 cm (Hu), 
159-160 cm (Ra) 

20-35 Jahre 
20-35 Jahre max. 160 cm (Fe) 

35-50 Jahre 
20-35 Jahre 170 cm (Fe) 

15-17 Jahre 165-170 cm (Fe) 
? 
164 cm (Fe), 
166 cm (Hu) 

2,5-3 Jahre 
20-35 Jahre 160 cm (Fe) 
liber 167 cm (Fe) 
50 Jahre 

I 

20-35 Jahre 169-170 cm (Fe) 

20-35 Jahre 156 cm (Ti, Fe?) 
35-50 Jahre 172 cm (Fe, Ti), 

176 cm (Hu), 174 
cm (Ra) 

20-35 Jahre max. 160 cm (Fe) 

liber 50 max. 160 cm (Fe) 
Jahre 

liber 50 
Jahre 

35-50 Jahre 1168 cm (Hu), 
1 172 cm (Hu), 

1176 cm (Ra), 
171 cm (Ti) 

161 cm (Fe), 
160 cm (Hu) 

15-20 Jahre 
35-50 Jahre 159 cm (Hu) 
35-50 Jahre max. 160 cm (Fe) 
20-35 Jahre max. 160 cm (Fe) 

35-50 Jahre 159 cm (Hu, Ra) 

153 cm (Fe), 
150 cm (Hu), 
151-152 cm (Ra) 

Skelett- Patho1ogie 
ba u 
mitte1 bis 
robust 
grazi1 

mitte1 
grazi1! 
grazi1 
grazil 
mittel bis 
rob u st 
mitte1 

mitte1 

mitte1 
mitte1 bis 
robust 

i grazil bis 
I mittel 
mittel bis 
robust 
grazil! 
robust osteochondritis dissecans des 

Sprunggelenks, Enthesopathie 
(patella); unvollsUindige 
Ankylose der Sakra1-HUft-
Verbindung (sin) 

grazil bis 
mittel 
mittel 

robust Spondylosis der Wirbelsaule 
(IV); Arthrose der groBen 
Gelenke (II-III) und des 
Kiefergelenks; Enthesopathie; 
verheilte Verletzung des 

I Stirnbeins 
rob u st 

' I 

grazi1 bis Reduktion des Condylus 
mitte1 mandibu1aris 

razil 
razil 

mitte1 Fraktur der rechten Tibia (dx) 
grazi1 bis 
mitte1 
grazil Fraktur zweier rechtseitiger 

Ri cn 
Enthesopathie 
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Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1963 Impressio ligamenti costoclavicularis sinO dxO L-P++ 

1963a sinO dx- L ++(+) P++(+) 

1964 sin- dx- L++( +) P+( +) 
1965 sin- dx- L++P +(+) 
1966 sinO dxO L-P+ 
1967 sin- dx- L++P++ 
1968 linea nuchae suprema sin- dx- L++P++ 

1969 sinO dx+ L++ P+(+) 

1973 sin- dx- L++(+) P++ 

1973a sinO dxO L-P+ 
1974 sin- dx- L++(+) P+(+) 
1975 sin- dx- L+++ P++(+) 

1976 
1977 sin-? dxO L+(+) P+(+) 

1978 sinO dxO L+(+)P+(+) 

1979 sinO dx- L++(+) P+(+) 
1980 foramen supratroch1eare, unvollstandige sin- dx- L++ P++(+) 

Sakralisation 

1981 L+P-
1984 Fi - Enthesopathie im Distalteil, im L+(+) P+(+) 

Bereich der Articulatio Fi/Ti 
1985 Atrophie des Ober- und Unterkiefers processus mastoideus bipartitus, sutura sin- dx- L+++ P+(+) 

- viele intravitale Zahnverluste squamomastoidea, spina trochlearis 
1985 L+ P-
1986 ponticulus pterygo-alaris (dx), sulcus sin- dx- L++(+) P++ 

frontalis, spina trochlearis, foramen 
supraorbitales, fossa pectoralis major (dx), 
fossa Alleni (sin) 

1989 L+++ P++(+) 

1989 L++P++ 
1990 ossa suturae coronalis (dx), foramen margi- sin- dxO L+(+) P+(+) 

nale (sin), torus auditivus, canalis hypoglo-
salis partitus (sin), tuberculum praecondylare 

1991 
1992 sin- dx- L+++P++ 
1993 sin- dx- L++ P++ 
1994 sin- dxO L+(+) P+(+) 
1995 sin- dx- L++ P+(+) 

1996 sin- dx- L++(+) P++(+) 

1997 ossiculum incisurae parietalis, foramen sin- dx+ L++(+) P++(+) 
infraorbitale partitum, fossa pectoralis major, 
fossa bicipitis 



572 PETR VELEMÍNSKÝ und Koll. 

Grab- Ge- Alter Alter Korperhohe Skelett- Pathologie 
Nr. schlecht ba u 
1998 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre 160 cm (Fe), mittel Osteochondrosis L5/S 1 (2-3) 

I 
161 cm (Hu) 

! 

1999 ? juvenis (15-18 Jahre) 158 cm (Hu) grazil Spondyloarthrosis 
(Mann 'l) 

2000 Frau maturus (50-60 Jahre) liber 50 159-160 cm (Fe) grazil 
Jahre 

2001 ? infans I (7 Jahre) 
2002 Frau adultus (20-30 Jahre) 20-35 Jahre max. 155 cm (Fe) grazil 
2003 Mann maturus (50-60 Jahre) liber 50 17lcm (Fe), robust! unfallbedingte Veranderungen 

Jahre , 174 cm (Hu) des linken Schllisselbeins, 

I I 

, ausgedehnte Spondylosis (IV), 

I \unvollstandige Ankylose von 
I I C3 und C4, leichte Hypoplasie I 

der linken Jnilfte des Sacrum, 
Enthesopathie 

2004 Mann maturus (50-60 Jahre) liber 50 161-165 cm (Hu) rob u st Mutilation des Foramen 
Jahre occipitale magnum, 

entzlindliche Veranderungen 
auf der I. Rippe (dx, sin) 

2005 Mann maturus (40-50 Jahre) 35-50 Jahre 164 cm (Fe), mittel Zustand nach der Verletzung 

i 
168-169 cm (Hu), des rechten Schllisselbeins 

I 169 cm (Ti) 



Anthropologische Analyse des groBmahrischen Graberfeldes Kostelisko 573 

Grab- Interessantes EZ Cribra Erhaltungsgrad 
Nr. orbitalia 

1998 linea nuchae suprema, ossiculum lambdae, sin- dx- L++ P++(+) 
fissura zygomatica transversa, facies 
articularis medialis talaris 

1999 ossiculum lambdae, processus frontalis ossis sin+ dx+ L+++P++ 
temporalis, tuberculum praecondylare, fossa 
solei 

2000 sin- dx- L++(+) P++ 

2001 sinO dx- L++ P++(+) 
2002 sin- dx- L++P+ 
2003 leichte Deviation des Sacrum canalis condylaris intermedius (sin), linea sin- dx- L++P+++ 

nuchae suprema, depressio et spina 
suprameatica, torus auditivus (dx), foramen 
Vesalii, facies Poirieri, Sa 6, ťac. articul. 
carp. partita, fossa bicipitis 

2004 Mutilation - artifizielle torus palatinus, torus acusticus, foramen sin+ dx+ L++P+ 
Veranderungen im Bereich des infraorbitale multipartitum, foramen 
Foramen magnum supraorbitale 

2005 sin- dx- L++(+) P++(+) 
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3. Erhaltungsgrad der Skelette 

Bei der archaologischen Grabung wird nur selten ein unbeschadigtes komplettes Skelett 
geborgen. Das gilt flir jede historische Periode oder archaologische Kultur. lm Folgenden wird nur der 
Ritus der Korper-, nicht der Brandbestattung erortert. Ftir die Erhaltung des Knochengewebes ist 
immer der Charakter des Bestattungsortes von wesentlicher Bedeutung. lm Fall der Graberfelder geht 
es um den Bodentyp (pH-Faktor, Vorkommen von organischen Stoffen in der Nahe der Bestattung), 
die Feuchtigkeit (Anwesenheit von Grundwasser), die Temperatur (sie beeinfluBt die Geschwindigkeit 
der chemischen Reaktionen) und die Konzentration des Sauerstoffs (in porosen leichten BOden 
verlauft der Zerfalls in der Regel schneller als in schweren Lehmbi:iden). Eine Rolle spielt auch die 
Lange des Verbleibens in dem gegebenen Milieu, die Veranderungen der Oberflachenvegetation und 
die spateren Eingriffe des Menschen an dem Ort der Bestattung. Das Grab kann durch eine neue 
Bestattung gestort werden, es konnen verschiedene Terrainveranderungen oder BaumaBnahmen erfolgen 
usw. Wesentlich ist auch die Einwirkung von Organismen, besonders von kleinen Nagetieren oder den 
Wurzelsystemen der Pflanzen (z.B. HENDERSON 1989). Erwogen werden muB auch die Art und Weise 
des Bestattungsritus (primare und sekundare Bestattung), die Tiefe, in welcher die Leiche bestattet ist, 
denn seichter bestattete Skelette konnen sekundaren menschlichen Eingriffen einschlieBlich des 
Ackerns mehr ausgesetzt werden. Die osteologische Analyse ist fast immer durch den Erhaltungsgrad 
des Skeletts limitiert. Das Graberfeld Kostelisko in Mikulčice, das aus dem Gesichtspunkt der 
Erhaltung in die "gtinstigere" Mittelburgwallzeit fallt, ist keine Ausnahme. 

Die March bildete in der Mittelburgwallzeit in dem breiteren Raum des Burgwalls Valy bei 
Mikulčice ein Netz von Altwassern mit zahlreichen lnseln und Halbinseln. Mit Wasser wurde auch 
die eigentliche Burg mit der Vorburg geschUtzt. Das Gelande des heutigen "Kostelisko" war hochst
wahrscheinlich auch eine der FluBinseln. lm Zusammenhang damit ist ein hoherer Grundwasser
spiegeL und eine hohere Feuchtigkeit der Sohle (Sanddtine) wahrscheinlich. Die Existenz von SUmpfen 
(besonders in spateren Jahrhunderten) ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Obwohl heute die Marcharme 
in diesem Gebiet mehr oder weniger ausgetrocknet sind und in der Lage "Kostelisko" ein Auwald 
wachst, ist anzunehmen, daB wahrend der ungefahr tausendjahrigen Geschichte des Ortes die Skelette 
stark unterschiedlichen also auch weniger glinstigen "Konservierungsbedingungen" ausgesetzt wurden. 
Neben dem hoheren Grundwasserspiegel spielte auch die Bewaldung der Landschaft eine negative 
Rolle, denn die Baumwurzeln wuchsen in die Grabgruben. Durch die natUrlichen Formen des Areals 
kann angenommen werden, daB keine umfangreichen Sekundareingriffe des Menschen erfolgten. Die 
Erhaltung des Graberfelds Kostelisko kann also als mehr oder weniger durchschnittlich bewertet werden. 

Ftir die Erhaltung der Skelette auf dem verfolgten Graberfeld gilt Folgendes: 
• Kinderskelette sind in der Regel schlechter erhalten als jene der Erwachsenen 
• die Vertretung der Erwachsenenskelette im Uberdurchschnittlichen ( ++) und fragmentarischen 

( +) Zustand i st auf diesem Graberfeld ausgeglichen 
• Mannerskelette sind meistens besser erhalten als Frauenskelette, der Unterschied ist nicht allzu 

ausgepragt (es muB jedoch auch die Gruppe der dem Geschlecht nach unbestimmten lndividuen 
in Erwagung genommen werden) 

• je robuster und umfangreicher der Knochen, desto groBer die Wahrscheinlichkeit seiner Erhaltung 
• der Schadel erhielt sich in der Regel besser als das postkraniale Skelett 
• je alter das Individuum, desto wahrscheinlicher ist eine gute Erhaltung des Skeletts 
• die Erhaltung der Skelette aus reich ausgestatteten Grabern ist allgemein schlechter. 

Wenn man erwagt, daB auf Kostelisko Knochentiberreste von ca. 456 lndividuen freigelegt 
wurden, dann: 
• bei 242 lndividuen wurde mehr als die Halfte aller Zahne gefunden, aber der Zahnschmelz war 

oft beschadigt; ein komplettes GebiB wurde bei 33 Skeletten festgestellt, 
• ein vollstandiges Becken wurde nur bei 4 lndividuen entdeckt, der GroBteil der Beckenbeine 

war bei 104 Skeletten vorhanden, 
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• beide vollsUindige Schltisselbeine waren bei 33 Individuen, ein GroBteil davon bei 101 
Individuen vorhanden, 

• nur bei 4 Skeletten wurden beide vollsUindigen SchulterbHitter erhalten, ein GroBteil der 
Schulterblatter war bei 46 Skeletten vorhanden, 

• eine komplette Wirbelsaule erhielt sich bei 40 Skeletten, 63 Skelette hatten mehr als die Halfte 
der Wirbel (hier werden wieder nur Erwachsene und Juvenile in Betracht genommen), 

• beide Oberarmbeine erhielten sich bei 43 Individuen, 32 Skelette hatten nur einen vollstandigen 
Oberarm und bei 137 Skeletten wurden mehr als die Halften dieser Knochen gefunden. Zum 
Erhaltungszustand der weiteren Langknochen konnen folgende Zahlen angeftihrt werden: 
Speiche: 32 (beide komplett)- 55 (eine komplett)- 65 (mehr als Halften der beiden); Elle: 26-
33-79; Oberschenkel: 45-24-194; Schienbein: 54-29-125; Wadenbein: 17-18-68. 

Skelette aus reich ausgestatteten Grabern sind in Vergleich mit jenen aus "armen" Grabem 
allgemein schlechter erhalten. Konkret gilt es besonders ftir Individuen, in deren Grabern Waffen oder 
Gegenstande der Reiterausstattung vorkamen (Schwert, Axt, Sporen, Dolch, Riemenzunge u.a.). Nach 
der Klassifikation der Grabausstattung (vgl. HRUBÝ 1955), handelt es sich um die reichsten Graber 
des Graberfe1des, d.h. um die sozial hOber gestellten Individuen. Es ist nicht ausgeschlossen, daB 
diese Leute ofter in Grabern mit einer Art Konstruktion (Sarg, bedachte Gruben oder Zimmerung der 
Grabgrube mit einer Decke) bestattet wurden, die rund um den Korper einen Hohlraum bildete. In 
einigen Grabern wurden sogar Reste der eisernen Sargbeschlage gefunden (Graber 1686, 1689, 1763, 
1879), die nur in den bedeutendsten groBmahrischen Grabern vorkomen. Bestattungen in eisen
beschlagenen Sargen wurden z.B. im Areal des groBmahrischen Kirchenkomplexes in Sady bei 
Uherské Hradiště nachgewiesen (GALUŠKA 1996). Es ist bekannt, daB bei Bestattungen mít Grab
bauten (sog. primarer Hohlraum) unterschiedliche Prozesse der Lageveranderungen der Knochen 
erfolgen als bei Bestattungen im Boden (sog. sekundarer Hohlraum) (ČERNÝ 1995). Der verschlossene 
Raum beschleunigt die Faulnisprozesse der weichen Gewebe. Es ist nicht ausgeschlossen, daB gerade 
diese Tatsache auch die Intensitat des Knochenzerfalls beeinfluBt. 

4. Gesamtauswertung der Populationsgruppe 

4.1. Demographische Analyse 

4.1.1. Demographische Grundbestimmung 

Bei der Bestimmung der Geschlechtszugehorigkeit der Knochentiberreste gingen wir von der 
Voraussetzung aus, daB keine osteologische Methode eine hundertprozentige Identifizierung des 
Geschlechts erlaubt. Es mtissen also mehrere Methoden benutzt werden und erst anhand der Einzel
ergebnisse kann die endgtiltige Entscheidung getroffen werden. Ftir richtungsgebend hielten wir 
Ergebnisse der Aspektivbewertung der Beckenbeine. Die folgende Reihenfolge von Methoden, die 
wir anwendeten, spiegelt im gewissen MaBe auch unsere Ansicht auf ihre Beweiskraft wider: 
• dreistufige Aspektivbewertung ausgewahlter morphologischer Merkmale des Beckens (BRůžEK 

- FEREMBACH 1992; BRŮŽEK 2002a) 
• Gesamtaussicht der Beckenbeine und der ischiopubische Winkel (FEREMBACH et al1979) 
• Bestimmung des Gesch1echts nach der Form des Schambeins (PHENICE 1969) 
• Aspektivbewertung morphologischer diagnostischer Merkmale des Schadels (FEREMBACH et al. 

1979;SOLOvnEJ1982) 
• metrische Bewertung des Kopfes des Oberarmbeins (ČERNÝ - KOMENDA 1980) 
• metrische Bewertung des Kopfes des Oberschenkelbeins (ČERNÝ- KOMENDA 1980) 
• metrische Bewertung des Sprungbeins (NOVOTNÝ- MALINOVSKÝ 1985; STEELE 1976). 



576 PETR VELEMÍNSKÝ und Koll. 

Bei der Bestimmung des biologischen Alters des Individuums in Moment seines Ablebens stlitzten 
wir uns auf folgende Methoden. (Zunachst flihren wir jene Methoden an, die wir fiir die Altersbestim
mung der nicht erwachsenen Individuen gebrauchten, dann folgen Methoden flir die Altersbestimmung 
der Erwachsenen. Allgemein gilt es, daB je alter das Kind, desto breiter der Zuverlassigkeitsintervall. 
Bei Kindern unter 10 Jahren ist die Altersbestimmung im Intervall von± 2 Jahren moglich.) 
• Zusammenhang der Lange und Breite der Diaphysen des Fetus mit dem Alter (FAZEKAS- KósA 1978) 
• Mineralisierungsgrad des Gebisses (UBELAKER 1978; KOMÍNEK- ROZKOVCOVÁ 1984; VLČEK 

1994). 
Die Bestimmung des Alters des Kindes anhand der Phase der Zahnmineralisierung halten wir 

flir richtungsgebend. Wir gingen von der fiir die Indianerpopulation erarbeiteten Mineralisierungsskala 
UBELAKERS ( 1978) aus, die in unserer Arbeitsstatte seit ihrer Publikation verwendet wird. Einige 
strittige Falle- Kinder liber 10 Jahre- bewerteten wir auch nach Ůbertragungstabellen von VLČEK 
(1994), die anhand der Arbeit von KOMÍNEK et al. (1984) erarbeitet worden waren. Die Erforschung 
wurde anhand der Rontgenaufnahmen der Dentition der rezenten Kinderpopulation durchgeflihrt. 
• Zusammenhang der Diaphysenlange mit dem Alter (STLOUKAL- HANÁKOV Á 1978). Die 

Methode wurde anhand der Knochenliberreste aus dem groBmahrischen Mikulčice erarbeitet, wo 
das Alter anhand des Grads der Zahnmineralisierung festgelegt worden war (UBELAKER 1978). 

• Zusammenhang der Langen- und BreitenmaBe des Schulterblatts, des Hliftbeins und des 
Schambeins mít dem Alter (FLORKOWSKI- KOZLOWSKI 1994) 

• Zusammenhang der Lange des Schllisselbeins mít dem Alter (SUNDICK 1978) 
• chronologische Aufeinanderfolge der Verknlipfung von Ossifikationszentren des Skeletts (z.B. 

BUIKSTRA-UBELAKER 1994; DOBISÍKOVÁ 1999B) 
• chronologische Abfolge der Epiphysenobliteration der Langknochen (FEREMBACH et al. 1979) 

Bei der naheren Sterbealtersbestimmung der Erwachsenen gingen wir von der Voraussetzung 
der Notwendigkeit einer komplexen Beurteilung des "Abnutzungsgrads" des Skeletts aus. D.h. wir 
bewerteten die maximale Zahl von Kriterien. die mit dem Alter zusammenhangen. Die Situation in 
diesem Bereich ist wesentlich komplizierter als bei den geschlechtsdiagnostischen Methoden. Keine 
Methode ist total zuverlassig, obwohl sie die Altersbestimmung im Rahmen von 10-, ja sogar 5-
jahrigen Intervallen proklamieren. Ihre Anwendung bei Individuen mit bekannten Daten zeigt, daB 
ihre Moglichkeiten wesentlich beschrankt sind. Am schwierigsten ist die Altersbestimmung bei alteren 
Individuen (liber 40 Jahre). Daher bestimmten wir das Alter in 15- und 10-jahrigen Intervallen. 10-
jahrige Kategorien benutzten wir besonders wegen des Vergleichs mit frliheren Studien. Die folgende 
Aufzahlung von Methoden entspricht nicht ihrer Beweiskraft- die i st bei den meisten ahnlich. 
• Obliterationsgrad der Schadelnahte (FEREMBACH et a!. 1979; DOBISÍKOV Á 1999b) 
• Charakter der Symphysealflache (MCKERN- STEWART 1957; BUIKSTRA- UBELAKER 1994) 
• Charakter der Symphysealflache (NEMESKÉRI et al. 1960) 
• Charakter des Sacro-iliacale Gelenkes (LOVEJOY et aJ. 1985) 
• Bewertung der Obliteration konkreter Abschnitte (Punkte) der Schadelnahte (MEINDL- LOVEJOY 

1985) 
• Charakter der Spongiosastruktur des oberen Abschnittes des Oberamrmes und des Oberschenkels. 

(ACSÁDI- NEMESKÉRI 1970; DOKLÁDAL 1971; SZILVÁSSY- KRITSCHER 1990) 
• Abnutzungsgrad der Zahne, Zahnabrasion (LOVEJOY 1985) 
• Umfang degenerati ver Veranderungen ander Wirbelsaule (z.B. VYHNÁNEK- STLOUKAL 1971) 
• Umfang degenerativer Veranderungen von Gelenkverbindungen des Apendikularskeletts (z.B. 

STLOUKAL- VYHNÁNEK 1975) 
• Charakter des sternalen Endes des Schllisselbeins (SZILV ÁSSY 1980) 
• Charakter der sternalen Enden der Rippen (ISCAN et. al. 1984; KROGMAN- ISCAN 1986) 
• Umfang der Ossifikation des Schilddrlisenknorpels (VLČEK 1976, 1997). 

Die grundlegenden demographischen Daten der Skelette aus dem Graberfeld m Mikulčice
Kostelisko sind in dem Skelettkatalog im Kapitel 2 angeflihrt. 
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Erwachsene :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::1 I 

i:::.:: :,,,,,,,,,,, I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,,,,,,,,d i I 

L_ __________ o ______ so ______ ,o_o _____ ,_s_o _____ 2o_o ______ 2_so ______ 3~ 
Diagramm 1. Mikulčice-Valy, Griiberfeld Kostelisko. Vertretung unerwachsener und erwachsener lndividuen. 

uber 50 Jahre 

35-50Jahre 

~I 
~I 
hnl 
:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:) 

20-35 Jahre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

infans ll 

I 
:::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

infans I 

I 
i 

o 20 40 60 80 100 120 

Diagramrn 2. Mikulčice-Valy, Griiberfeld Kostelisko. Vertretung grundlegender Altersgruppen. 
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10-11 Jahre 
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8-9 Jahre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
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1
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5-6 Jahre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

4-5 Jahre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

3-4 Jahre ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 
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I 
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bis 1 Jahr ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

o 5 15 20 25 30 

Diagramrn 3. Mikulčice-Valy, Griiberfeld Kostelisko. Gliederung der Kinder in Altersgruppen. 
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EIManner 

35 

577 



578 PETR VELEMÍNSKÝ und Koll. 

4.1.2. Demographische Merkmale der Populationsgruppe von Kostelisko 

Bei der Auswertung der meisten demographischen Charakteristiken gingen wir von Arbeiten 
von STLOUKAL (1989, 1999), NEUSTUPNÝ (1983) und PAVLÍK et al. (1986) aus. Wir halten es nicht 
fiir notwendig, die Art und Weise der Berechnung der jeweiligen Charakteristiken anzuflihren und 
weisen auf die oben genannten Arbeiten hin. 

lm Verlauf der fast siebenjahrigen Grabung legten Archaologen in der Flur Kostelisko 425 Graber 
frei, mit Knochentiberreste von 456 Individuen. Meistens entspricht ein Grab = ein Individuum. In den 
Fallen, wo in einem Grab mehrere Skelette gefunden wurden, war eines davon in der Regel viel besser 
erhalten. Bei den restlichen Ůberresten kann oft nicht ausgeschlossen werden, daB sie aus einem 
anderen Grab stammen, besonders wenn es sich um isolierte Knochen handelt. Die Interpretation 
einiger Bestattungen kompliziert sich auch durch Ůberlagerungen von Grabem. 

4.1.2.1. Mortalitdt 

Das Ergebnis der Anwendung geschlechts- und altersdiagnostischer Methoden und der Fest
stellung der Vertretung der jeweiligen Altersgruppen mit Rticksicht auf das Geschlecht sind Angaben, 
die in den Tabellen 2 und 3 angeflihrt werden. Die erstgenannte Tabelle betrifft die Kinderskelette. 
Altersintervalle wurden anhand der durchschnittlichen Altersbestimmung nach der Zahnmineralisation 
oder der Diaphysenlange gewi:ihlt. Wir sind uns der Tatsache bewuBt, daB es sich um den Mittelwert 
unserer Einschatzung handelt, zu welchem die maBgebende Abweichung zugerechnet bzw. abgerech
net werden sollte. Breitere Intervalle sind objektiver. Daher fiihren wir auch Kinder an, die zwischen 
dem 3.-5., dem 5.-8., dem 8.-11. und dem 11.-14. Lebensjahr starben. Die perzentuelle Vertretung der 
Kategorien ist zunachst zur Gesamtzahl der Kinder (N = 202) und dann zur Gesamtzahl der Individuen 
mit veranschlagen Alter bezogen (N = 443). Die Vertretung von Kindem unter 7 Jahren ist deutlich 
hoher als jener in der Alterskategorie infans II. Sie bildet fast 60 % aller nicht erwachsenen 
Individuen. Die meisten Kinder starben vor ihrem 2. Geburtstag. In den darauffolgenden Jahren ging 
die Sterblichkeit zurtick, die Zahlen der Verstorbenen zwischen dem 2. und 9. Labensjahr sind mehr 
oder weniger gleich. Eine Ausnahme bildet die maBige Senkung zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr. 
Kinder im letzten Drittel der Kindheit sind in Kostelisko schwach vertreten. Die Kurve der Kinder
sterblichkeit veranschaulicht die Situation. Kinder stellen weniger als 41 % aller Bestatteten. Schwach 
vertreten sind Individuen zwischen 15 und 20 Jahren Uuvenis), von der Gesamtzahl der Subadulten 
bilden sie rund 10% und im Bezug auf alle Individuen stellen sie keine 5 % dar. Subadulten Skelette 
sind auf dem Graberfeld mit ca. 44% vertreten (s. Diagramm 1, 2, 3). 

Tab. 2. Mikulčice-Valy, Grtiberfeld Kostelisko. Gliederung der Kinder in Kategorien anhand ihres Sterbealters. 

Kategorie Zahl % Zahl/% % Zahl/% 
bis 6 Monate 4 2,0 0,9 
6-12 Monate 16 7,9 3,6 
bis 1 Jahr 21 10,4 4,7 
1-1,5 Jahre 13 6,4 2,9 
1,5-2 Jahre 14 6,9 3,1 
1-2 Jahre 30 14,9 6,7 
2-2,5 Jahre 1 0,5 0,2 
2,5-3 Jahre 3 1,5 0,7 
2-3 Jahre 15 7,4 3,4 
3-4 Jahre 13 6,4 

7 = 13,4 
2,9 

27 = 6,1 
4-5 Jahre 14 6,9 3,1 
5-6 Jahre 7 3,5 1,6 
6-7 Jahre 8 4,0 29 = 14,4 1,8 

29 = 6,6 
infans I (bis 7 Jahre) 120 59,4 27,0 
7-8 Jahre 14 6,9 3,1 
8-9 Jahre 14 6,9 3,1 
9-10 Jahre 7 3,5 23 = 11,4 1,6 23 = 5,2 

- 10-11 Jahre 2 1,0 0,4 
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11-12 Jahre 5 2,5 1,1 
12-13 Jahre 2 1,0 7 = 3,5 0,4 7 = 1,6 
13-14 Jahre o o 
infans II (7-14 Jahre) 54 26,7 12,1 
infans 181 89,6 40,7 
juvenis (15-19 Jahre) 21 10,4 4,7 
insgesamt 202 202 = 100% 443 = 100% 

Die Vertretung der jeweiligen Alterskategorien von erwachsenen Individuen ist in Tab. 3 
zusammengefaBt. Die Angaben sind nach der Geschlechtszugehorigkeit gegliedert; die erste Spalte 
betrifft Manner, die zweite Frauen. die dritte Individuen, bei welchen das Geschlecht nicht bestimmt 
werden konnte, und schlieBlich die letzte Spalte faBt alles zusammen. Perzentuell ist die Haufigkeit 
wieder zweierlei dargestellt, zunachst im Bezug auf die Zahl der Individuen des jeweiligen Geschlechts 
und anschlieBend auf die Gesamtzahl der lndividuen (N = 443; die Individuen ohne Altersbestimmung 
"Subadulte/Erwachsene" nicht eingezogen). Die oberste Zeile ist nochmals den juvenilen Individuen 
gewidmet. In die Gesamtsummen sind Angaben Uber 15-jahrigen, die die Juvenis-Gruppe (gri.ine 
Farbe) nicht miteinberechnet. lm unteren Teil der Tabelle werden die Subadulten den erwachsenen 
lndividuen gegenUbergestellt. Die perzentuelle Darstellung in der ersten Spalte bezieht sich auf die 
Gesamtzahl in der jeweiligen Zeile, in der zweite dann zur Gesamtzahl der lndividuen (N = 443). Die 
Tabelle zeigt deutlich, daB die meisten Manner zwischen dem 35. und 50. Lebensjahr starben. Nimmt 
man die 10-jahrigen Intervalle in Betracht, dann war am meisten die Gruppe adultus II und maturus I, 
am wenigsten die Gruppe Uber 50 Jahre vertreten. Die Zahl der Frauen, die zwischen dem 35. und 50. 
und dem 20. und 35. Lebensjahr starben, ist fast gleich. lm Fall der 10-jahrigen Intervalle starben die 
meisten Frauen eindeutig im adulten Alter. Traditionell niedrig ist die Zahl der Frauen, die alter als 50 
Jahre wurden. FaBt man die Angaben der beiden Kategorientypen zusammen, dann kann man fest
stellen, daB Frauen im Vergleich zu den Mannem ofter im jtingeren Alter starben. Manner erreichten 
also meistens ein hoheres Lebensalter. Unbeachtet des Geschlechts starben die meisten Leute zwischen 
dem 35. und 50. Lebensjahr (24,3 %), um ca. 115 weniger sind in der Kategorie 20-30 Jahre (19,1 %) 
vertreten. Nur 1120 steHen Leute Uber 50 dar (5,8 %). Auf dem Graberfeld wurden mehr Erwachsene 
als Subadulte begraben, obwohl der Unterschied nicht sehr ausgepragt ist- 53,3 % : 44,3 % 
(243: 202) (s. Diagramm 1,2 4). Der Index des Anteils subadulter Individuen (d0_20 I d20+) ist 83,1 %. 
Bei 13 Indi viduen (3 %) konnte das Sterbealter nicht naher bestimmt werden. 

Fi.ir die Zusammenstellung der klassischen Sterbetafeln konnten wir von der Gesamtzahl von 
456 nur 384 Individuen mit naherer Altersbestimmung benutzen. Die Tabellen wurden flir die ganze 
Population (Tab. 4), flir Manner (Tab. 4a) und Frauen (Tab. 4b) berechnet. Jede Sterbetafel beinhaltet 
folgende demographische Angaben: die tatsachliche (Dx) und die relative (dx) Anzahl von Verstorbe
nen in dem jeweiligen Altersintervall, die Zahl der Individuen, die relative Anzahl der Úberlebenden 
(1,; % ), die Sterbewahrscheinlichkeit in der gegebenen Altersgruppe ( qx; % ), die Anzahl der insgesamt 
gelebten J ahre in der jeweiligen Altersgruppe (Lx; %) und die sogenannte. Lebenserwartung, die 
angibt, wieviele Jahre der Mensch in dem Betreten der gegebenen Altersgruppe noch !eben wird (ex). 
Der W ert T x gibt die Anzahl der insgesamt noch zu lebenen J ahre an. 

Die Altersgruppenanteile aus dem Graberfeld Kostelisko habe ich schon friiher kommentiert. 
Von diesen Werten entwickelt sich logisch auch der Charakter der oben angeflihrten Angaben. 

Es ist ersichtlich, daB der Wert lx gleichmaBig mit steigendem Alter sinkt. Eine maBigere Senkung 
ist zwischen dem 1. und 4. und vor allem dem 15. und 30. Lebensjahr zu beobachten. Das Erwachsenen
alter erreichen mehr als 50 % der Menschen (52,9 %) und die Gruppe Uber 50 Jahre betreten nur 
6,5 % der Population. Bei Frauen ist die Kurve steiler. lm Fall der Sterbewahrscheinlichkeit ist die 
Tendenz natUrlich umgekehrt. Die Kurve steigt deutlich bis zum 4. Lebensjahr, dann folgt mehr oder 
weniger eine Periode von Stagnation und im letzten Drittel der Kindheit sinkt die Sterblichkeit deutlich. 
Ab der Pubertat steigt die Kurve wieder, wobei sie bei Frauen steiler ist. Flir den wichtigsten Wert der 
Sterbetafel wird die Lebenserwartung gehalten. Wichtig ist vor allem ihr Wert nach der Geburt (e0), 

der die Lebenserwartung der gegebenen Populationsgruppe charakterisiert. Der W ert nach dem 
Erreichen des Erwachsenenalters informiert wiederum Liber die Zahl der Jahre, die das Individuum im 
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erwachsenen Alter verbringen wird (e20). Rechnet man Zll diesem Wert die Zahl der gelebten Jahre 
dazll, d.h. 20 Jahre, dann bekommt man das durchschnittliche Alter, daB Lellte in jener Zeit 
erreichten. Allf Kostelisko steigt die Kllrve ex bis Zllm 10. Lebensjahr, zwischen dem 10. llnd 15. Jahr 
stagniert sie llnd nach der Pllbertat beginnt sie schnell Zll sinken. Besonders steil ist die Senkllng 
zwischen dem 30. llnd 40. Lebensjahr. Lellte, die 50 Jahre erreichten, lebten nach Werten e50 durch
schnittlich nllr noch 5 Jahre (Diagramm 5). Bei Frallen llnd Mannem ist die Senkllng dieser Werte 
anfangs gleichmaBig, zwischen dem 30. llnd 50. Jahr ist sie steiler bei Mannem. Der Wert e0 

entspricht 23 Jahren, d.h. die Lebenserwartllng der Nellgeborenen allf Kostelisko war 23 Jahre. lm 
Fall von e20 gleicht dieser Wert 17 ,8, d.h. die allf Kostelisko bestatteten Lellte erreichten dllrch
schnittlich etwa 40 Jahre. 
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Tab. 3. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Anteil von Mannem und Frauen in denjeweiligen Altersgruppen. 

Kategorie Manner % % Frauen % % ? % % ms- % 
gesamt 

juvenis (15-19 Jahre) 3 1,5 0,7 6 3,0 1,3 12 5,9 2,7 21 4,7 

20-25 Jahre 2 2,6 0,4 ll 8,2 2,5 13 5,3 2,9 
adultus I (20-30 Jahre) 15 19,2 3,4 31 23,1 7,0 3 10,3 0,7 49 20,2 11,0 
adultus II (30-40 Jahre) 21 26,9 4,7 47 35,1 10,6 8 27,6 1,8 76 31,3 17,1 
adultus (20-40 Jahre) 37 47,4 8,3 85 63,4 19,1 12 41,4 2,7 135 55,6 30,3 
maturus I (40-50 Jahre) 26 33,3 5,8 27 20,1 6,1 1 3,4 0,2 54 22,2 12,1 
maturus II (50-60 Jahre) 12 15,4 2,7 12 9,0 2,7 1 3,4 0,2 25 10,3 5,6 
maturus (40-60 Jahre) 41 52,6 9,2 46 34,3 10,3 4 13,8 0,9 91 37,4 20,4 
senilis (liber 60 Jahre) 
20-35 Jahre 24 30,8 5,4 56 41,8 12,6 5 17,2 1,1 85 35,0 19,1 
35-50 Jahre 40 51,3 9,0 58 43,3 13,0 10 34,5 2,2 108 44,4 24,3 
liber 50 Jahre 12 15,4 2,7 13 9,7 2,9 1 3,4 0,2 26 10,7 5,8 
Erwachsene (liber 20 3 2,2 0,7 13 44,8 2,9 16 6,6 3,6 
Jahre) 

I 78 78 = 445 = 134 134= 445 = 29 29 = 445 = 241 241 = 445 = 

I 100% 100% 100% 100% 100% 100% '100% 100% 

Kategorie Manner % % Frauen % % ? % % in s- % I 
gesamt 

subadulte insgesamt 3 1,5 0,7 6 3,0 1,3 193 95,5 43,4 202 44,3 
Erwachsene insgesamt 78 32,1 17,5 134 55,1 30,1 29 11,9 6,5 241 53,3 
? 1 4 8 13 2,9 
insgesamt 82 18,0 144 31,6 230 50,4 456 456= 

100% 

Tab 4. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Sterbetafel tUr das ganze Graberfeld. D, = Anzahl der in x gestorbenen 
Individuen ( = Ske1ette), d, = relative Anzahl der in x gestorbenen Individuen in dem gegebenen Altersgruppe; 
I,= relative Anzahl der Ůberlebenden in der jeweiligen Alterskategorie (%); q, = Sterbewahrscheinlichkeit in der 
gegebenen Altersgruppe (%); L, = Anzah1 der insgesamt gelebten Jahre in der jeweiligen Altersgruppe (%); Tx
Anzahl der insgesamt noch zu lebenden Jahre ; e, = sog. mittlere Lebenserwartung, die angibt, wieviel Jahre das 
Individuum nach dem Betre.ten der gegebenen Altersgruppe noch !eben wird. 

Alter D, d, I, q, L, T, e, 
o- 1 21 5.5 100.0 5.5 97.3 2297.4 23.0 
I -4 73 19.0 94.5 20.1 85.0 2200.1 23.3 
5-9 53 13.8 75.5 18.3 68.6 1860.0 24.6 

!O- 14 13 3.4 61.7 5.5 60.0 1516.9 24.6 
15- 19 21 5.5 58.3 9.4 55.6 1216.8 20.9 
20-29 48 12.5 52.9 23.6 46.6 938.8 17.8 
30-39 76 19.8 40.4 49.0 30.5 472.7 11.7 
40-49 54 14.1 20.6 68.4 13.5 168.0 8.2 

50+ 25 6.5 6.5 100.0 3.3 32.6 5.0 
384 

Tab. 4a. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Sterbetafel der Manner. 

Alter D, d, I, q, L, T, e, 
20-29 15 20.3 100.0 20.3 89.9 1973.0 19.7 
30-39 21 28.4 79.7 35.6 65.5 1074.3 13.5 
40-49 26 35.1 51.4 68.4 33.8 418.9 8.2 
50+ 12 16.2 16.2 100.0 8.1 81.1 5.0 

74 100 
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Tab. 4 b. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Sterbetafel der Frauen. 

Alter D, d, I, q, L T, e, 
20-29 31 26.5 100.0 26.5 86.8 1670.9 16.7 
30-39 47 40.2 73.5 54.7 53.4 803.4 10.9 
40-49 27 23.1 33.3 69.2 21.8 269.2 8.1 
50+ 12 10.3 10.3 100.0 5.1 51.3 5.0 

117 100 

Die Sterblichkeit der Kinder bis S Jahren, besonders der Neugeborenen, scheint rnit Rticksicht 
auf die Kenntnisse der gegenwartigen Demographie auf historischen Graberfeldern unterschatzt zu 
werden. Es gibt unterschiedlichste Erklarungsmodelle. Einige Forscher halten es ftir notwendig, 
"strittige" Werte Do-I und DI_4 in den Sterblichkeitstabellen zu korrigieren, um die Zahlen der "fehlen
den" Kinder zu hochzurechnen. Eines der moglichen Verfahren ist die Methode von NEUSTUPNÝ 
(1983). lm Fall unseres Graberfelds erhielten wir nach der Anwendung dieser Methode die folgende 
Tabelle (Tab. 4d). 

Tab. 4c. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Korrigierte Sterbetafel, nach Neustupný (1983). 

Alter I D, d, 1, q, I L, T, e, 
o- 1 i 126 26.8 100 26.8 86.6 1872.7 18.7 
1-4 55 11.7 73.2 15.9 I 67.4 1786.1 24.4 
5-9 53 11.3 61.6 18.3 55.9 1516.5 24.6 

10- 14 13 2.8 50.3 5.5 48.9 1236.7 24.6 
15 - 19 21 4.5 47.6 9.4 45.3 992.0 20.9 
20-29 48 10.2 43.1 23.6 38.0 765.4 17.8 
30-39 76 16.1 32.9 49.0 24.8 385.4 11.7 
40-49 54 11.5 16.8 68.4 11.0 136.9 8.2 
50+ 25 5.3 5.3 100 2.7 26.5 5.0 

471 

Der Vergleich der Werte aus der korrigierten Tabelle rnit der Tabelle 4 zeigt, daB sich die Zahl 
der im ersten Lebensjahr gestorbenen Kinder von 21 auf 126 erhohte, wahrend im lntervall von 1-4 
Jahren sie von 73 auf 55 sank. lnfolgedessen stieg deutlich auch die Gesamtzahl der Individuen, 
anhand welcher die Sterblichkeitstabelle zusammengestellt wurde- von 384 auf 471. Veranderungen 
in niedrigeren Alterskategorien spiegelten sich logisch in der Lebenserwartung der Neugeborenen 
wider. Da zwischen Do-I und e0 die indirekte Korrelation gilt (d.h. je groBer die Sterblichkeit der Kinder 
im ersten Lebensjahr, desto niedriger ihre Lebenserwartung), sank der Wert e0 in der korrigierten 
Tabelle auf 18,7 gegentiber den ursprtinglichen 23. Der umgekehrte Wert der Lebenserwartung der 
Neugeborenen wird als sog. Natalitatslirnit verstanden. Bei der stationaren Population, die bei diesen 
Berechnungen vorausgesetzt wird, sind die Geburtenrate und die Sterberate gleich. lm Fall, daB das 
grobe "NatalitatsmaB" von dem ursprtinglichen e0 berechnet wird, bekommt man 43,5 %o, wahrend es 
nach der Korrektion von Neustupný auf 53,4 %o steigt. Die Tatsache, daB das grobe NatalitatsmaB bei 
historischen Populationen hOher als 50 %o ware, scheint nicht wahrscheinlich zu sein (z.B. STLOUKAL 
1989). Aus diesem Gesichtspunkt sind die nicht korrigierten Werte e0 realer. 

4.1.2.2. Maskulinitiitsindex 

lm unteren teil der Tabelle 3 sind die geschlechtsbestimmten Subadulten den Erwachsenen 
gegentibergestellt. Das Geschlecht wurde bei Kindern und nicht erwachsenen Individuen rnit nicht 
zusammengewachsenen Beckenbeinen nicht bestimmt. Von der Gesamtzahl der 241 Erwachsenen 
konnte das Geschlecht bei 212, d.h. 87,2% bestimmt werden. Nimmt man die Subadulten in Betracht, 
dann wurde das Geschlecht bei 221 von 264 Individuen, d.h. 83,7% bestimmt. Wenn auch die 
Kinderbestattungen miteinbezogen werden, dann wurde das Geschlecht nur bei 49,6% bestimmt 
(226/456). Ein mannliches Geschlecht wird bei 78 Skeletten (32,1 %), ein weibliches bei 134 (55,1 %) 
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festgestellt. Wenn die Zahl der Manner auf tausend Frauen bezogen wird, bekommt man einen sehr 
niedrigen Wert des Maskulinitatsindexes (MI= 569,4). Die Altersstruktur der Manner und Frauen 
fUhrten wir schon oben an (s. Tab. 3-4, Diagramme 1 und 4). 

4.1.2.3. Angaben uber Familie und die "Altersindexe" 

In dem bisherigen Text behandelten wir die ganze Populationsgruppe aus Kostelisko. Anhand 
zuganglicher Angaben konnen jedoch auch einige Charakteristiken berechnet werden, die Uber die 
GroBe der Familie oder die Fertilitat der Frauen in der gegebenen Periode Auskunft geben. Die 
Berechnung dieser Angaben bei historischen Populationen setzt jedoch zahlreiche Kompromisse im 
Vergleich zu Feststellung in der heutigen Population voraus, wo Eingangsdaten wesentlich vollstandiger 
sind. Die Voraussetzung der Stationaritat, die bei der vorliegenden Population unreal ist, wurde schon 
erwahnt (kap. 4.1.2.1. ). Das bedeutet, daB Migrationen, Bestattungen a uf anderen Graberfeldern usw. 
unbeachtet bleiben. Bei den Berechnungen bekommt man immer nur den Durchschnittswert des 
jeweiligen Phanomens. Randwerte unterscheiden sich jedoch in der Regel stark von dem Durch
schnitt; z.B. auf Kostelisko wurden die Leute im Durchschnitt 38 Jahre alt, aber das soli nicht 
bedeuten, daB einige Individuen nicht 60 Jahre Iang !eben konnten. Die Angaben haben also nur die 
Orientierungsbedeutung. FUr die Populationsgruppe von Kostelisko ist anzunehmen daf3: 
• die durchschnittliche Zahl der Familien, die in der Kommunitat lebten und auf Kostelisko ihre 

Toten bestatteten, rund 20-45 war. Geht man von der Voraussetzung aus, daf3 sich im Laufe 
eines Jahrhunderts ca. drei Generationen ab!Osen, und falls man mit vierkopfigen Familien 
rechnet (nach NEUSTUPNÝ 1983), dann ist anzunehmen, daJ3 sich die ursprlingliche Familie 
binnen dieser Zeit in zwolf weitere Familien verzweigt (falls alle Familien 2 Kinder haben). 
Eine solche Sippe wird also rund 26 Mitglieder haben, davon sind 14 blutsverwandt. Dividiert 
man durch diese Zahl die Gesamtzahl der Individuen auf dem Graberfeld (N = 456), kann man 
mit 18 bis 32 Familien rechnen. Beachtet man, daB nur ca. 75 % der Flache des Graberfelds 
freigelegt wurden, dann steigt die Zahl der lndividuen auf 608- es kann sich also um 23 bis 43 
Familien gehandelt haben. Geht man von der Einschatzung der GroBe (GEJV ALL 1960; 
ACSÁDI- NEMESKÉRI 1970) der a uf Kostelisko bestattenden Gruppeaus (s. Kap. 4.1.2.4 ), die 
ca. 120-150 Mitglieder hatte, dann kann das Graberfeld mit 30 bis 40 Familien "verkniipft" 
worden sein. Diese Angabe entspricht der oben angeflihrten. 
Basiert man die Berechnung auf der bloJ3en Division der Gesamtzahl der Individuen durch die 
angenommene GroJ3e der Familie (4 Personen), dann stellt man fest, daB auf Kostelisko im 
Verlauf seiner Existenz ca. 120 Familien ihre Toten bestatteten. Diese Zahl ist jedoch eher 
Uberschatzt, wenn man erwagt, daJ3 nicht alle Erwachsenen eine Familie haben muJ3ten. Mit 
Rlicksicht darauf, daB auf Kostelisko nur 70 Manner im erwachsenen Alter beigesetzt waren, 
kann die Existenz von maxima! 78 Familien vorausgesetzt werden, wobei Migrationen, Bestattun
gen auf anderen Graberfeldern usw. unbeachtet bleiben. Die Vertretung der subadulten 
lndividuen schlieBt diese Einschatzung nicht aus. 

• das grobe NatalitatsmaB ist 43,5 %o 
• der Juvenilindex, d.h. die Vertretung von Kindern im Alter von 5 bis 15 Jahren im Bezug auf 

die Erwachsenen (BOCQUET und MASSET 1977; BOCQUET-APPEL und MASSET 1996) ist vom 
Wert 0,33 

• das Verhaltnis der Kindersterblichkeit in Alterskategorien 5-9 und 10-14 Jahre (LANGEN
SCHEIDT 1985) i st 4,1, d.h. daJ3 die Sterblichkeit jtingerer Kin der vierfach war 

• das grobe FertilitatsmaB (BUIKSTRA et a!. 1986) ist 0,53. 

Die letzten Berechnungen beziehen sich auf das Kapitel 3.2.1, aber rechnen keine Kinder unter 
5 Jahre ein, deren Vertretung aufhistorischen Graberfeldern fiir unprazis gehalten wird. 
• Die Vertretung der Erwachsenen im Bezug auf die Unerwachsenen liber 5 Jahre ist 0,7 
• Der Index der "Abhlingigkeit", d.h. das Verhaltnis von Individuen im unproduktiven und 

produktiven Alter (PIETRUSEWSKY et a!. 1997) ist 0,46. 
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4.1.2.4. Groj3e der auf Kostelisko bestattenden Gruppe 

• Die altesten Graber auf Kostelisko sind an den Anfang des 9. oder die Wende des 8./9. Jahr
hunderts datiert (KLANICA 1990a, 1991). Setzt man die Nutzung dieses Grabeďelds wahrend 
der ganzen Existenz GroBmahrens voraus, d.h. in der Periode von den 30er Jahren des 9. Jahr
hunderts bis zum Anfang des 10. Jahrhunderts, dann war es annahernd 100 Jahre in der 
Verwendung. Diese Angabe, gemeinsam mit der Lebenserwartung e0, gegebenenfalls mit der 
Gesamtzahl der Bestatteten in einzelnen Altersgruppen (Dx) erlaubt die Einschatzung der GroBe 
der Populationsgruppe, die auf diesem Grabeďeld bestattete. Die archaologische Grabung 
konnte genaue Grenzen der Nekropole nicht festlegen. Theoretisch konnen drei "Vollstandig
keitsstufen" erwogen werden. Die Erste setzt eine komplette Eďorschung des Graberfelds 
voraus, die Zweite die Erforschung zu dreiviertel (sie ist am wahrscheinlichsten) und die Dritte 
nur die Freilegung einer Halfte. Die annahernde GroBe der Gruppe berechnete ich anhand des 
durch GEJV ALL ( 1960) vorgeschlagenen Verfahrens und nach der Formel von ACSÁDI und 
NEMESKÉRI (1970). Mogliche Eventualitaten sind in Tabelle 5 angeflihrt. Zusammenfassend 
kann geschatzt werden, daB auf Kostelisko eine Gruppe von 100-150 Leute bestattete. Es 
handelt sich um einen Durchschnittswert, in einigen Perioden kann die Kommunitat groBer 
bzw. kleiner se in. Schatzungen der GruppengroBe flihre ich auch flir die Moglichkeit der 
Existenz des Graberfelds wahrend ca. 125 Jahre an- die Gruppe wlirde dann ca. 100-120 Leute 
zahlen. Die wahrscheinlichste Variante ist in der Tabelle 12 in fetter Schrift angeflihrt. 

Tab. 5. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Schatzung der PopulationsgroBe der auf dem Graberfeld bestattenden 
Gruppe. 

ergrabene Flache des Belegungsdauer Acsádi, Nemeskéri Gejvall ( 1960) SiedlungsgroBe 
Graberfelds des Griiberfelds (1970) 
100% (456 Individuen) 100 Jahre 105 Individuen 91-114 90-110 

125 Jahre 84 Individuen 73-91 70-90 
75 % (608 lndividuen) 100 Jahre 140 Individuen 122-152 120-150 

125 Jahre 112 Individuen 97-122 100-120 
50% (912 Individuen) 100 Jahre 210 Individuen 182-228 180-230 

125 Jahre 168 Individuen 146-182 150-180 

4.1.3. Kostelisko im Rahmen anderer Mikulčicer Griiberfelder 

Demographische Daten liber die Populationsgruppe von Kostelisko wurden interessehalber mit 
den gleichen Charakteristiken aus den frtiher bearbeiteten Grabeďeldern von Mikulčice verglichen. 

4.1.3.1. Maskulinitiitsindex 

Kein Mikulčicer Graberfelder weist eine so niedrige Manneranteil auf wie Kostelisko. Der 
Maskulinitatsindex (MI) konnte einen hoheren Wert erreichen, wenn das ganze Grabeďeld erforscht 
ware. Eine ausgepragte Veranderung ware jedoch mit Rticksicht auf die Topographie der Nekropole 
nicht zu erwarten. Durch seine Charakteristiken steht dem Kostelisko das Graberfeld an der XII. 
Kirche in der Hauptburg am nachsten (MI= 650). Dort wurden jedoch nur 85 Individuen entdeckt und 
dartiber hinaus ist die Abgrenzung des Graberfelds nicht ganz deutlich. Von den in dem Suburbium 
des Burgwalls von Mikulčice entdeckten Graberfeldern weist nur jenes von Klášteřisko ein maBiges 
Úbergewicht von Frauenskeletten auf (MI= 975,3). Diese Tatsache steht deutlich im Widerspruch mit 
der Hypothese, daB das Graberfeld von Kostelisko zur befestigten Vorburg gehOrte, die ftir den Sitz 
des Militargefolges gehalten wird (POULÍK 1975; STAŇA 1997). Auch der Unterschied zwischen 
Kostelisko und dem Graberfeld an der Basilika (Mikulčice II) ist deutlicher sichtbar, obwohl es sich 
um die zwei groBten Nekropolen in Mikulčice handelt, die zahlreiche gemeinsame archaologische 
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Merkmale aufweisen. Aus dem Gesichtspunkt der Maskulinitat, der Gesamtergebnisse der anthropolo
gischen Untersuchung sowie des Reichtums an Grabbeigaben wlirden wir flir die Ruhestatte des 
ťlirstlichen Militargefolges eher das Graberfeld Mikulčice II (an der III. Kirche), eventuell Mikulčice I 
(an der II. Kirche) halten, wo der MI am hochsten ist (s. Diagramm 6). 

Tab. 6. Mikulčice-Valy. Werte des Masklulinitatsindexcs (Ml) auf den jewciligen Graberfeldern. MI-Werte der Gr~ibcrfelder 
Mikulčice I-HI, VI., XI. und XII. Kirche sowie Klášteřisko wurden aus den im Kapitel I angeftihnen Arbeiten 
i.ibernommen. 

Graberfelder im Suburbium MI 

Kostelisko 569,4 
IX. Kirche 1333,3 
Kostelisko +IX. Kirchc 738 
Klášteřisko 975,3 
VI. Kirche i 1153,~ 

I 

Suburbium 866,7 
MJkulč1ce 1044,1 

400 

200 
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Diagramm 6. Wert des Maskulinitatsindexes auf den jeweiligen Mikulčiccr Graberfeldern. Vergleich der Burg und des 
Suburbiums. 
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4.1.3.2. Mortalitiit 

Kostelisko weist einen niedrigen Anteil der im ersten Lebensjahr verstorbenen Kinder auf. Bis 
auf das Graberfeld Mikulčice I handelt es sich um die tiberhaupt niedrigste Frequenz in Mikulčice. 
Der Gesamtanteil der Kinder unter 7 Jahren ist auf Kostelisko die zweitniedrigste (59,4 % ). Weniger 
Kinder im Alter infans I gab es nur im Graberfeld an der IX. Kirche; eine ahnliche Zahl weist 
Mikulčice I auf. Unterschiedliche Werte wurden an der VI. Kirche, auf Klášteřisko oder an der XI. 
Kirche festgestellt, wo die Frequenzen mini mal um 1 O % hO her sind. A uf dem zweiten Mikulčicer 
Graberfeld ist die Vertretung ungefahr um 8% hoher. Umgekehrt ist die Situation bei Kindern liber 7 
Jahre. Am zahlreichsten waren sie gerade in Kostelisko (26,7), gefolgt von dem ersten und dritten 
Mikulčicer Graberfeld. Sehr wenige Kinder im Alter infans II gab es an der VI., XI. und XII. Kirche 
(ungefahr 10 %). Auf dem II. Graberfeld war die Zahl der Kinder im Alter infans II um ca. 7% 
niedriger. Vergleicht man die Gesamtzahlen der Kinder, dann steht Kostelisko an der dritten Stelle hinter 
der XI. Kirche und Klášteřisko. Das Graberfeld an der hypothetischen XI. Kirche beinhaltet jedoch 
nur 77 Skelette und dartiber hinaus ist es nicht genau abgegrenzt. Der groBte Unterschied besteht 
zwischen den beiden Graberfeldern der Hauptburg, namlich Mikulčice I (83,9 %) und dem erwahnten 
Graberfeld an der XI. Kirche (94,6 % ). Allgemein sind die Unterschiede jedoch nicht ausgepragt (s. 
Diagramrn 7). 
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Diagramm 7. Relative Vertretung unerwachsener Individuen (d 0-20/ d 20+) auf den Mikulčicer Graberfeldern. Vergleich 
der Burg und des Suburbiums. 
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Der Anteil juveniler Individuen ist auf allen Graberfeldem niedrig und bewegt sich in der Regel 
zwischen 10-15 % der Gesamtzahl der Subadulten. Die niedrigste Zahl weist das Graberfeld an der 
hypothetischen XI. Kirche (5,4 %) auf, die hochste das Graberfeld Mikulčice I (16, 1% ). Kostelisko 
steht aus diesem Gesichtspunkt auf der vorletzten Stelle (10,4 % ). 

Das Verhaltnis der subadulten Individuen der Graberfelder von Mikulčice zeigt das. Am hochsten 
sind seine Werte an der VI. (118,8) und XII. Kirche (117,9), wo mehr subadulte als erwachsene 
Individuen begraben waren. Auf den restlichen Graberfeldem tiberragt der Index nicht den Wert 100. 
Ein geringer Anteil subadulter lndividuen ist in Mikulčice I (65,9 %), Mikulčice II (70,4) und an der 
IX. Kirche (61,1 %) zu beobachten. Die im erwachsenen Alter verstorbenen Individuen sind am 
starksten in Kostelisko vertreten (55,6 % ). Dies i st vor allem durch den hohen Prozentsatz erwachsener 
Frauen bedingt. Am nachsten steht in di esem Sinne Klášteřisko ( 44,5 % ), weitere Fundstellen unter
schieden sich davon noch deutlicher (um 15-30% weniger). Auf der Hauptburg wurden die meisten 
erwachsenen Skelette auf dem III. Graberfeld identifiziert (37,5 %); im Vergleich mit Kostelisko 
macht der Unterschied fast 20% aus. Die wenigsten erwachsenen lndividuen wurden an der XII. 
Kirche (23, 1 %) und auf dem I. Graberfeld (26,5 %) beigesetzt. Umgekehrt i st die Situation nati.irlich 
bei lndividuen, die im Alter von 30-50 Jahren starben. Die wenigsten Skelette in dieser Altersgruppe 
gab es auf Kostelisko (37 ,4 ), die meisten an der VI. Kirche (72.9 %) und a uf dem zweiten Graberfeld 
(63,7 %). Auf Kostelisko ist die Gruppe der dem Geschlecht nach unbestimmbaren Individuen zahl
reicher (ll ,9 % ). lm Alter se ni lis starben allgemein sehr wenige Manner, auf Kostelisko gibt es keinen 
einzigen solchen Fall. Hier kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus der Methode der 
Bestimmung eine Unterschatzung des biologischen Alters ergibt. DaB Manner in der Regel in einem 
hóheren Alter starben als Frauen, zeichnet sich jedoch in allen Mikul či cer Graberfeldem ab. 

4.1.3.3. Durchschnittliche Lebensliinge und Lebenserwartung 

Ein Vergleich der Lebenserwartung der Neugeborenen und der durchschnittlichen Lebenslange 
von Mannem und Frauen a uf den jeweiligen Mikul či cer Graberfeldem i st in den Tabellen 7-8 zu 
sehen. Wie oben erwahnt, ist die Zahl der Kinder unter 1 Jahr in historischen Graberfeldem in der 
Regel niedriger, als man aus der Demographie erwarten wi.irde. Daher wurden Methoden entworfen, 
die unsichere Werte in Sterblichkeitstabellen korrigieren. Eine davon, das Verfahren von NEUSTUPNÝ 
(1983), wurde im Fall des Graberfelds von Kostelisko verwendet. Eine weitere Moglichkeit der 
Korrektur der Zahl der kleinsten Kinder, die von den Franzosen BOCQUET und MASSET (1977) 
entworfen wurde, kam bereits bei Stloukal im Fal! der Mikulčicer Graberfelder zur Anwendung (z.B. 
STLOUKAL 1990). Die durch letztere Methode korrigierten Zahlen der Kleinkinder sind deutlich hober 
als jene nach der Anwendung des Verfahrens von Neustupný. Auch die Gesamtzahl der Individuen, die 
in die Sterblichkeitstabelle einbezogen sind, ist dann hober, wohingegen die durchschnittliche Lebens
erwartung der Neugeborenen niedriger ist. Diese sinkt oft unter 20 Jahre, was laut STLOUKAL (1990) 
mit Ri.icksicht auf das grobe NatalitatsmaB der historischen Populationen unrealistisch ist. In Tabelle 
16 sind d0 und e0 angefi.ihrt, die nach Bocquet und Masset korrigiert wurden (STLOUKAL 1989). lm 
Fall von Kostelisko fi.ihrten wir die Korrektur nach diesen Autoren aufgrund der oben angefi.ihrten 
Fakten nicht durch. 

Die ersten drei Spalten der Tabelle fi.ihren die Gesamtzahl von lndividuen auf dem jeweiligen 
Graberfeld (N), das prozentuelle Auftreten von Kindem unter 1 Jahr (d0) und die Lebenserwartung 
der Neugeborenen (e0) an. Die erste Spalte beinhaltet Werte, die anhand der realen Zahl von Klein
kindem gewonnen wurden (D0), die zweite zeigt die Werte nach Neustupný und in der dritten 
fi.ihren wir zum Vergleich die Daten nach Bocquet und Masset an. In der letzten Spalte wird das 
durchschnittliche Alter von Mannem und Frauen angeftihrt, das von e20 aus den nicht korrigierten 
Sterblichkeitstabellen abgeleitet wurde. Das Intervall der nicht korrigierten Werte der Lebens
erwartung auf den Mikulčicer Graberfeldem betragt 7 Jahre. Der hóchste Wert e0 zeigt sich auf dem 
ersten (28,7) und dem zweiten (28,6) Graberfeld, am niedrigsten ist er an der XII. Kirche (21,7) und 
auf Kostelisko (23). Auch in diesem Punkt kommt also der Unterschied zwischen den beiden groBten 
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Graberfeldern, dem II. auf der Hauptburg und jenem von Kostelisko im Suburbium, deutlich zum 
Ausdruck. 

Vergleicht man die nach der Methode von Neustupný korrigierten Angaben, dann andert sich 
die Reihenfolge von e0 kaum (bis auf e0 des ersten Mikulčicer Graberfeldes). lm Fall von Kostelisko, 
Klášteřisko, Mikulčice III und "Kirche XII" sinken die Werte e0 unter die kritische Grenze. Verwendet 
man die Methode der franzósischen Forscher, ist die Lebenserwartung der Neugeborenen nur im Fall 
des II. Graberfelds von Mikulčice hóher als 20 Jahre (STLOUKAL 1989). 

lm niedrigsten Alter starben die Leute auf Kostelisko, und zwar Manner (mit 29,7 Jahren) wie 
auch Frauen (mit 36,7 Jahren). Auf allen anderen Graberfeldern war die durchschnittliche Lebens
lange ungeachtet des Geschlechts hóher als 40 Jahre. Dies galt auch im Fall von Mannem, die immer 
ein hóheres Alter als Frauen erreichten. Der gróBte Unterschied zwischen den Geschlechtern war auf 
dem ersten (8 Jahre) und dritten (7 Jahre) Mikulčicer Graberfeld zu beobachten. Auf Kostelisko 
lebten Manner im Durchschnitt um 3 Jahre Ianger als Frauen. 

Tabelle 7. Mikulčice-Valy. Werte der Lebenserwartung bei Neugeborenen (tatsachliche und mit Korrektur nach Neustupný 
(1983) und Bocquet- Masset (1977)) und der durchschnittlichen Lebenslange von Mannem und Frauen (e20) auf den 
jeweiligcn Graberfeldern. N = Anzahl der Individuen; d0 = prozentuelle Zahl der im ersten Lebensjahr verstorbenen 
Tndividuen (%); e0 = Lebcnserwartung der Neugeborenen; X = durchschnittliche Lebensdauer der Manner oder 
Frauen 

Neustupný Bocquet - Masset durchschnittliche 
Lebenslange 

N I do N I do N I do XManner I X Frauen 
Co Co Co X 

Kostelisko 384 I 5,5 471 I 26,8 I 39,7 T 36,7 
23 18,7 37,8 

IX. Kirche 132 I 6,1 150 I 20,0 I 43 T 42,9 
28,4 25,0 43 

Kostelisko 515 
I 

5,6 588 
I 

23,3 
I 

41 
I 

38,1 
+IX. Kirche 

24,4 21,2 39,2 
VI. Kirche 173 I 9,3 202 I 30,0 241 I 31,8 45,7 I 40,7 

23,6 20,1 17,1 43,5 
Klášteřisko 283 I 5,6 421 I 33,3 500 I 33,6 41,3 I 39,6 

24,9 17,0 14,6 40,5 
Suburbium 972 I 6,3 1029 I 20,0 I 42 I 38,9 

24,6 23,0 40,3 

I I I I 
Mikulčice I 186 I 1, I 239 I 26,7 293 I 30,7 46,9 I 38,5 

28,7 22,4 18,5 43,7 
Mikulčice II 513 I 7,6 555 I 20 679 I 27 44,6 I 41,6 

28,6 26,4 21,9 43,2 
Mikulčice III 97 I 5,1 141 I 33,3 168 I 33,6 44,1 I 37,2 

24,1 16,8 14,4 40,2 
"XI. Kirche" 70 I 10 82 I 30 97 I 31,5 47,8 I 45,9 

23,9 20,2 17,5 42,7 
"XII. Kirche" 79 I 11,4 111 I 36,7 124 I 34,7 47,3 I 42,4 

21,7 15,6 14,2 44,4 
Hauptburg 905 I 5,6 986 I 20,0 I 46 I 41,2 

28 25,6 43,8 
Suburbium 972 I 6,3 1029 I 20,0 I 42 I 38,9 

24,6 23,0 40,3 
Hauptburg 905 I 5,6 986 I 20,0 I 46 I 41,2 

28 25,6 43,8 
Mikulčice 1877 I 6 2014 I 20,0 I 44,2 I 40 

26,2 24,3 42 
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4.1.3.4. Weitere demographische Zeiger 

Das grobe NatalitatsmaB, das von dem Wert der Lebenserwartung der Neugeborenen abgeleitet 
ist, war der Erwartung entsprechend in Kostelisko am hochsten (43,5 %o) und auf dem I. (34,8 %o) und 
II. (35,0 %o) Graberfeld am niedrigsten. Der sogenannte "Juvenilindex" (BOCQUET- MASSET 1977; 
"Kleinkinderdefizit-Index"), der das Verhaltnis der 5-15-jahrigen Kinder und der Erwachsenen zum 
Ausdruck bringt, ist eindeutig auf dem II. Mikulčicer Graberfeld am niedrigsten (0,18), und am 
hOchsten auf dem III. Graberfeld (0,36) und auf Kostelisko (0,33). Relativ groBe Oszillationen weist 
jener Index auf, der auf dem Verhaltnis der jUngeren (5-9-jahrigen) und alteren (10-14-jahrigen) 
Kínder beruht, und von Langenscheidt (1985) entworfen wurde. Auf allen Graberfeldem mít der 
Ausnahme der VI. Kirche, wo die beiden Gruppen ausgeglichen sind, wurde ein Ůbergewicht jUngerer 
Kinder festgestellt. Am starksten ausgepragt ist der Unterschied auf Kostelisko (4,1) und an der IX. 
Kirche (5,3). Auf den meisten Graberfeldern ist die Zahl jUngerer Kinder gegenUber den alteren fast 
doppelt (Mikulčice I, Mikulčice III, Klášteřísko, "XI. Kirche"), im Fall von Mikulčice II und der "XII. 
Kirche" sogar dreimal so hoch. 

Vergleicht man das Verhaltnis der erwachsenen Indíviduen und aller Individuen Uber 5 Jahre, 
dann sind die Erwachsenen auf dem ersten und zweiten Mikulčicer Graberfeld am starksten vertreten. 
Die letztgenannten Kennziffern ("Juvenilíndex", Index der Anzahl von Kleinkindem, Anzahl von 
Erwachsenen) sind analog mít Angaben, díe ím Zusammenhang mít der Sterblichkeit in Mikulčice 
erwahnt werden. Nur die problematischen Altersgruppen d0 und d1.4 sind darin nicht eínbezogen. Das 
betrifft auch das grobe FertilítatsmaB, das als Verhaltnis der Individuen Uber 30 Jahre und aller 
Individuen Uber 5 Jahre zu verstehen ist (BUIKSTRA et al. 1986). Den niedrigsten Wert weist die 
Gruppe von Kostelisko, den Hochsten die Population auf dem II. Graberfeld auf. Der Index der 
Abhangigkeit der Bevolkerung im unproduktiven Alter (Kinder zwischen 5 und 15 Jahren, Individuen 
Uber 50 Jahre) von der produktiven Population (lndividuen zwischen 15 und 50 Jahren) ist an der XII. 
Kirche (0,93), und auf dem ersten Mikulčicer Graberfeld (0,73) am hochsten. Auf dem Graberfeld an 
der XII. Kirche ist die Vertretung des unproduktíven und produktiven Teils der Population fast 
ausgeglichen. Dieses Graberfeld ist jedoch klein und nicht klar abgegrenzt. Am zahlreichsten war die 
"produktive" Population auf dem dritten Mikulčicer Graberfeld (0,42), an der IX. Kírche (0,45), und 
auf Kostelisko (0,46). 

Mít RUcksícht auf den moglichen Zusammenhang der Graberfelder Kostelisko und der IX. 
Kirche fUhren wir beim Vergleich der Mikulčicer Graberfelder auch die V ariante einer groBen 
Nekropole an (s. Tab. 6, 7). 

Suburbium Burg ganzer 
Siedlungskomplex 

~ 
~ 

Diagramm 8. Vorausgesetzte Minima!- und MaximalgroBen der auf den Mikulčicer Graberfeldern begrabenden Gruppen. 
Vergleich der Burg und des Suburbiums. 
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4.1.3.5. Groj3e der Populationsgruppen auf Mikulčicer Griiberfeldern 

lm Diagramm 8 sind Berechnungen der geschli.tzten GroBe der Populationsgruppen zusam
mengefaBt, die ihre Toten auf Graberfeldern auf der Hauptburg und im Suburbium bestatteten. 
Einschli.tzungen der GroBe der ganzen Besiedlung des groBmli.hrischen Mikulčice sind ebenfalls 
angeftihrt. Berechnungen legen verschiedene Eventualitli.ten vor, die sowohl die ergrabene Flli.che der 
Grli.berfelder, als auch die Dauer deren Existenz betreffen. Wir bedienten uns der oben erwli.hnten 
Methode von GEJVALL (1960) und ACSÁDI und NEMESKÉRI (1970). Die GroBe der auf der Hauptburg 
und im Suburbium bestattenden Populationsgruppen kann anhand bisheriger Forschungen als 
ungefli.hr gleich beschrieben werden. Nach der Annahme daB die Graberfelder ca. 100 bis 125 Jahre 
lang in Betrieb waren, und ungefli.hr eine Halfte ihrer Flli.che bisher erforscht wurde, dann kann eine 
GruppengroBe von 300-600 Menschen in Erwli.gung gezogen werden. Das bedeutet, daB die Anzahl 
der Siedler auf der gesamten Flache von Mikulčice 600 bis 1200 Leute betragen konnte. Mit Rlick
sicht darauf, daB nur ein Teil der Fundstelle ergraben wurde, ist eine hohere Zahl wahrscheinlich. Flir 
ganz Mikulčice wird mit ungefli.hr 2000 Einwohnern gerechnet (z.B. POULÍK 1975). Unsere Schatzung 
i st niedriger, sie bezieht sich jedoch nur die freigelegten Grli.ber. 

4.1.4. Mikulčice- Hauptburg und Suburbium 

Demographische Zahlen wurden auch zusammenfassend flir alle Grli.berfelder im Suburbium, alle 
Nekropolen auf dem Gebiet der Hauptburg und flir das ganze Mikulčice ausgewertet. Die Vertretung 
der jeweiligen Kategorien in den beiden Teilen der Siedlungsflli.che ist nicht sehr unterschiedlich. 
Anthropologisch wurden bisher 2108 Skelette untersucht, auf der Hauptburg 1009, und im Suburbium 
1099 Individuen. Da nur ein kleinerer Teil der Fundstli.tte archli.ologisch erforscht wurde, kann der 
Vergleich nur vorlli.ufig sein. Seine Ergebnisse konnen jedoch gewisse Tendenzen andeuten (und tun 
dies tatsli.chlich). 

Auf der Hauptburg Uberwiegen Mli.nnerbestattungen (Ml= 1243,4), wahrend im Suburbium 
Frauengrli.ber zahlreicher sind (MI= 866,7). Das Suburbium ist gerade durch die Situation auf 
Kostelisko stark beeinfluBt. Der Maskulinitli.tsindex betrli.gt flir alle Grli.berfelder von Mikulčice 
1044,1, d.h. daB Mli.nnerbestattungen haufiger waren. (s. Diagramm 6) 

Auf der Hauptburg wurden weniger subadulte Individuen bestattet als im Suburbium. Der Index 
ihrer Anzahl auf der Hauptburg ist 75,2 und im Suburbium 84,3. Sein Wert flir das ganze Mikulčice 
betrli.gt 79,8 %, d.h. daB Skelette nicht erwachsener Personen allgemein um 115 weniger haufig 
vertreten sind. 

Auf der Hauptburg waren im Gegenteil dazu mehr Erwachsene als im Suburbium bestattet. Der 
Index ihrer Anzahl auf der Hauptburg betrli.gt 57,6 und im Suburbium 53,6. Flir die ganze Fundstelle 
ist er 55,6. In allen Fli.llen sind Bestattungen erwachsener Personen hli.ufiger. (s. Diagramm 7) 

Die Lebenserwartung der Neugeborenen war auf der Hauptburg deutlich hOher als im Suburbium. 
Flir das Graberfeld auf der Hauptburg wurde e0 auf 28 berechnet, im Suburbium ist e0 ca. um 3 Jahre 
niedriger. Bei der korrigierten durchschnittlichen Lebenslli.nge der Neugeborenen sank der Unter
schied. Die Lebenserwartung der Neugeborenen fiir das ganze Mikulčice war 26,2 Jahre. 

Die Burgbewohner erreichten im Durchschnitt ein hoheres Alter als die Bewohner des 
Suburbiums. Die durchschnittliche Lebenslli.nge war auf der Burg 44 Jahre und im Suburbium 
40 Jahre. Der Unterschied zwischen Mannem und Frauen war deutlicher. Mli.nner erreichten auf der 
Burg ein durchschnittliches Alter von 46 Jahren, wli.hrend es im Suburbium um vier Jahre weniger 
waren. Bei Frauen war der Unterschied ca. 2 Jahre. ln Mikulčice erreichten Leute das Alter von 42 
Jahren, Mli.nner wurden etwa 44 und Frauen etwa 40 Jahre alt. 

Dagegen war das grobe Natalitli.tsmaB im Suburbium um 5 %o groBer (40,7 %o). Kinder 
zwischen 5 und 15 Jahren waren im Suburbium hli.ufiger bestattet, wo auch die Anzahl von Klein
kindern groBer war. Das grobe FertilitatsmaB war bei der Populationsgruppe auf der Burg maBig 
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hčiher (0,66; 9,59). Dort war auch der "unproduktive" Teil der Population sUirker vertreten (0,61) als 
im Suburbium (0,46; Index der Abhangigkeit). 

Die GrčiBe der auf der Hauptburg und im Suburbium bestattenden Populationsgruppen kann 
anhand bisheriger Forschungen als ungefahr gleich geschatzt werden. Es geht um eine Gruppe mit 
einer durchschnittlichen GrčiBe von 300-600 Personen. Diese Angabe kann jedoch nur als Orientierungs
zahl dienen, denn von den Archaologen wurde bisher nur ein Teil der Fundstelle erforscht (s. 
Diagramm 8). 

4.1.5. Demographische Daten und Topographie 

Zwischen der Lage der jeweiligen Graber auf Kostelisko und den grundlegenden demographi
schen Daten (Geschlecht, Alter) ist kein Zusammenhang zu beobachten. Z.B. konzentrieren sich 
Manner-, Frauen- oder Kindergraber nicht in einen bestimmten Teil des Graberfelds. Eine wichtigere 
Rolle spielte die Grabausstattung, die Verwandtschaft oder die Reihenfolge des Ablebens, also 
Eigenschaften, die ohne eine archaologische Bearbeitung des Graberfeldes schwer zu erfassen sind. 

4.2. Metrische Analyse 

Beim Studium der MaBe der Einzelknochen des Skeletts stUtzten wir uns vor allem auf die in 
der Arbeit von KUŽELKA (1999) angefUhrten Definitionen. Die meisten AusmaBe und Indexe 
(Kategorien) wurden durch MARTIN und SALLER (1957) definiert oder eingefUhrt; wir Ubernahmen 
ihre Bezeichnungen (M bei Schadelnahten) und Numerierungen (siehe Nummern vor MaBen und 
Indexen). Bei postkranialen Knochen steht vor der eigenen Nummer der Anfangsbuchstabe des 
Knochennamens. In Klammern sind dann bei jedem MaB metrische Punkte angeflihrt. Die statistische 
Auswertung wurde mittels der Software STATISTIKA ftir Windows 5.0; StatSoft Inc. und Microsoft 
Excel 2000 (ZV ÁRA 1999) durchgefUhrt. Die metrische Bearbeitung der Schadel aus ca. einem Drittel 
der Graber wurde bereits in den 80er Jahren H. Hanáková durchgefUhrt. 1 Wir beurteilten 29 MaBe am 
Schadel und 56 am postkranialen Skelett. lm Hinblick auf den Umfang der Arbeit fUhren wir keine 
konkreten Dimensionen und deren statistische Auswertung ftir die Populationsgruppe aus Kostelisko 
an (VELEMÍNSKÝ 2000). 

4.3. Geschlechtsdimorphismus 

Einer der Grundlagen der metrischen Bearbeitung war die Festlegung des MaBes fUr 
Dimorphismus, also der Unterschied im Skelettbau der Manner und Frauen. 
• die metrische Charakteristik der Skelette wies einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus auf. 

Statistisch unterschieden sich fast alle KranialmaBe deutlich. Dies galt nur bei einigen MaBen 
des Gesichtsteils nicht (M46, M50, M51-2, M54-5). Ahnlich war die Situation bei MaBen der 
Knochen des Postkraniums. Statistisch bedeutende Unterschiede kamen nur im Fall einiger 
MaBe des Brustbeins, des Oberarm- und Oberschenkelbeins und der Kniescheibe nicht zum 
Ausdruck (St2, St3, H9, HlO, F9, Ptl, Pt2, Pt3). 

• bei den beiden Geschlechtern unterschieden sich die Durchmesser- und UmfangsmaBe Ianger 
Extremitatenknochen am meisten, wesentlich kleiner waren die Unterschiede in den Schadel
maBen 

• den Geschlechtsdimorphismus UberprUften wir mittels des klassischen t-Testes und des sog. 
Dimorphismusindexes (BORGOGNINI-TARLI- REPETIO 1986) (s. VELEMÍNSKÝ 2000). 

1 Archiv der anthropologischen Abteilung des Nationalmus. Prag. 
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Bei Dimensionen beidseitig vorkommender Extremitatenknochen wurden nur einige statistisch 
bedeutende Seitenunterschiede bewiesen. Auf der rechten Korperseite war der Wert immer groBer. 
Die Ergebnisse konnen durch die kleine Zahl der zu vergleichenden Falle beeinfluBt worden sein. 

In Tabelle 8 sind Kategorien angeflihrt, die den Durchschnittswerten der jeweiligen Indexe bei 
Mannem und Frauen entsprechen. Anhand der Indexe kann das durchschnittliche Aussehen des 
Manner- und Frauenschadels aus dem Graberfeld von Kostelisko charakterisiert werden. Bei Mannem 
war der Schadel deutlich Ianger, meistens mittellang (dolichokran), im Bezug auf die Lange mittel
hoch (orthokran), aber im Bezug auf die Breite hoch (akrokran), mit breiterer Stim (eurymetop), mit 
mittelhohem Gesicht (mesoprosop, mesen), mit hoheren, gegebenenfalls mittelhohen AugenhOhlen 
(hypsikonch) und breiterer Nase (chamaerhin). Bei Frauen war der Schadel gewohnlich mittellang 
(mesokran), im Bezug auf die Lange mittelhoch (orthokran), aber im Bezug auf die Breite niedrig 
(tapeinokran), mit breiterer Stím (eurymetop), hohem und schmalem Gesicht (leptoprosop), wobei 
sein Oberteil mittelhoch war (mesen), mit mittelhohen Augenhohlen (mesokonch) und breiterer Nase 
( chamaerhi n). 

Tab. 8. Mikulčice-Valy, Grtiberfeld Kostelisko. Kategorien der durchschnittlichen Mittelwerte von Kranialindexen bei 
Miinnern und Frauen. + Wert liegt in der Niihe von zwei Kategorien, in Kursivschrift ist jene Kategorie geschrieben, 
die dem Wert entspricht. 

Index Miinner I Frauen 
Kategorie 

I 1 Liingenbreitenindex Dolichokran/Mesokran+ Mesokran 
12 Liingenhohenindex Orthokran Orthokran 
13 Breitenhohenindex Akrokran Tapeinokran 
I 13 trans v. frontoparietalindex Eurymetop Eurymetop 
138 des Gesichts Mesoprosop Leptoprosop 
139 hohen Gesichts Mesen Mesen 
142 der Augenhohlen Hypsikonchl Mesokonch+ Mesokonch 
148 derNase Chamaerhin Chamaerhin 

4.4. Korperhohe 

Die Auswertung der KorperhOhe wurde auf dem Graberfeld Mikulčice-Kostelisko bei Mannem 
nach der Methode von BREITINGER (1937), bei Frauen nach der Methode von BACH (1965) durch
geflihrt. Konkrete Werte bei den jeweiligen Individuen sind in der "Grundbestimmung der Skelette" 
angeflihrt. Bei der Berechnung wurde die groBte Lange des Oberschenkels bevorzugt. Es ist mit einer 
durchschnittlichen Abweichung von ± 4 cm zu rechnen. Die angeflihrten Methoden wurden auch 
zwecks der Vergleichbarkeit mit alteren Arbeiten gewahlt; unsere Arbeitstelle benutzt sie seit den 
70er Jahren. Es gibt zahlreiche weitere Verfahren, die z.B. aus dem Gesichtspunkt der GroBe und 
Herkunft des zu studierenden Komplexes flir ebenso "zuverlassig" gehalten werden. Als Beispiel 
konnen Entwlirfe von SJ0VOLD ( 1990) herangezogen werden, dessen Ůbertragungstabellen Geschlechts
unterschiede nicht berlicksichtigen. Bei nicht erwachsenen Individuen wurde die Korperhohe nicht 
festgelegt. Die summarische statistische Auswertung der beiden Geschlechter ist den Tabellen 9 und 
10 zu entnehmen. Zunachst wird der Mittelwert der KorperhOhe angeflihrt. Bei deren Berechnung 
bevorzugten wir die groBte Lange des Oberschenkels. Dann folgen Werte, die anhand der Uingen
maBe des Oberschenkels (Fe), des Schienbeins (Ti), des Oberarms (Hu) und der Speiche (Ra) berechnet 
wurden. Manner waren durchschnittlich 169 cm groB. Die Korperhohe der Frauen betrug ca. 161 cm. 
Es ist jedoch mit der oben erwahnten durchschnittlichen Abweichung von ± 4 cm zu rechnen. 
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Tab. 9. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Korperhohe der Manner. X= Werte der Korperhohe ungeachtet dessen, 
anhand welchen Knochcns sie bcrechnet wurdcn. Fe = Oberschcnkel, Ti = Schienbein, Hu = Oberarm, Ra= Speiche; 
N = Anzahl der Individuen. 

Confid. Confid. 
Zahl - -95,000 o/o 95,000 o/o Minimum Maximum Varianz Std.Dev. X 

X 40 169,4 168,1 170,7 161 180 17,8 4,2 
Fe 36 169.1 167,8 170,5 161 180 16, I 4,0 
Ti 6 172 170,7 173,3 171 174 1,6 1,3 
Hu 18 169,7 167,5 171,9 161 176 19,5 4,4 
Ra 16 171,2 168,7 173,6 161 178 21,1 4,6 

Tab. 10. Mikulčice-Valy, Griiberfcld Kostelisko. Korpcrhohe der Fraucn. X= Werte der Kt)rpcrhohc ungeachtet dcssen, 
anhand welchcn Knochens sic bcrechnct wurdcn. Fe = Oberschenkel, Ti = Schicnbein, Hu = Oberarm, Ra= Speichc; 
N =Zahl der Individucn. 

Confid. Confid. 
Zahl - -95,000 o/o 95,000 o/o X Minimum Maximum Varianz Std.Dev. 

X 76 160,9 160,2 161,5 152 168 8,1 2,8 
Fe 66 160,8 160,1 161,5 153 168 8,1 2.9 
Hu 40 160,7 159,7 161,6 150 166 9,6 3,1 
Ra 23 159,8 158,7 160,9 152 164 6,4 2.5 

4.5. Gesundheitszustand des Gebisses 

Weitere Charakteristiken, die Uber den Gesundheitszustand der Population Auskunft geben, 
sind mit dem GebiB verbunden. Auch hier spielen die genetische Komponente und der Charakter der 
Nahrung natlirlich eine wichtige Rolle, und dies sowohl beim einzelnen Individuum, als auch bei der 
gesamten Population. Den Grad der Zahnkaries der Populationsgruppe charakterisiert die sog. Karies
frequenz (F-CE). Diese gibt an, wieviel Prozent der untersuchten Schadel mindestens einen Zahn im 
GebiB mít Karies, oder zumindest eine verstrichene Alveole nach intravitalem Zahnverlust aufweisen. 
Zieht man nur Individuen Uber 15 Jahre in Betracht, dann ist der Wert von F-CE bei der Mikulčicer 
Gruppe 86,5 %. Wtirde man ln die Berechnung auch Individuen einbeziehen, bei welchen zwar weder 
Karies noch intravitaler Zahnverlust vorkommt, aber welche kein vollstandig erhaltenes GebiB oder 
beschadigte bzw. teilweise fehlende Zahnbbgen aufweisen, d.h. die Anwesenheit der gesuchten 
Charakteristiken nicht ausgeschlossen werden kann, dann macht F-CE nur 67,5 % aus. Der tatsachliche 
Wert von F-CE liegt im Intervall zwischen den angefiihrten Werten. Es ist daher anzunehmen, daB 
maxima! ein Drittel der auf Kostelisko begrabenen Erwachsenen ein ganz gesundes GebiB besaB. Die 
Kariesfrequenz lag in Kostelisko bei Mannem bei 79,2 %, bei Frauen bei 75 %. Diese Werte wurden 
schon frtiher durch HANÁKOV Á und STLOUKAL (1985) berechnet. Vergleicht man die Situation a uf 
Kostelisko mit jener auf dem zweitgroBten Graberfeld des Mikulčicer Suburbiums- Klášteřisko
dann ist die Kariesfrequenz ungefahr gleich. Dagegen sind die aus den Graberfeldern der Mikulčicer 
Hauptburg gewonnenen Werte von F-CE allgemein niedriger (HANÁKOV Á- STLOUKAL 1985). 

Uber den Gesundheitszustand des Gebisses informiert auch die Haufigkeit der Zahnkaries (I
CE), die zeigt, wieviel Prozent aus der Gesamtzahl der Zahne Karies hatten oder intravital verloren 
wurden. I-CE ist durch die Summe der Prozent der Zahne mit Karies aus der Gesamtzahl der 
erhaltenen ZaJme und der Prozent der verstrichenen Alveolen von allen Erhaltenen gegeben; es geht 
um keine prozentuelle Angabe. Auf Kostelisko ist ihr Wert 25,7. Manner (25,5) und Frauen (25,9) 
weisen fast identische I-CE-Werte auf. Vergleicht man die I-CE-Werte aus allen Graberfeldern von 
Mikulčice, dann steht dem behandelten Graberfeld wieder Klášteřisko am nachsten (I-CE 20,9). Bei 
den auf der Mikulčicer Burg begrabenen Leuten war die Haufigkeit der Zahnkaries deutlich niedriger. 
Ihre Werte bewegen sich in Nekropolen auf der Hauptburg um 15 (HANÁKOV Á- STLOUKAL 1985). 
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Werte von F-CE und I-CE deuten an, daB die im Suburbium begrabende Gruppe im Durch
schnitt einen schlechteren Gesundheitszustand des Gebisses aufweist, als die in der Hauptburg begra
bene Population. 

Der Gesundheitszustand einzelner Zahne ist in den Tabellen ll (Oberkiefer) und 12 (Unter
kiefer) zusammengefaBt. Bei jedem Zahn ist die Frequenz der intravitalen Zahnverluste, die Karies
frequenz und der Zustand angeflihrt, wo der Zahn nicht durchgebrochen war (Retention). Karies kam 
haufiger in Zahnen des Unterkiefers vor. Am haufigsten waren Backenzahne betroffen, dann folgen 
Vormahlzahne. Die hochste Frequenz an Karies trat im zweiten Molaren auf (37, 47), haufig kam sie 
auch in ersten Molaren vor. Bei Eckzahnen und Schneidezahnen war Karies selten. lm Oberkiefer 
konzentrierte sich Karies in der rechten Halfte des Zahnbogens, im Unterkiefer war die Seiten
verteilung der Karies mehr oder weniger gleichmaBig. Halt man den Intravitalverlust des Zahns flir 
die Folge eines Gesundheitsproblems des Zahns, dann sieht die Situation ahnlich aus. Am haufigsten 
sind Backenzahne betroffen, dann folgen Vormahlzahne, Eckzahne und Schneidezahne. Die Frequenz 
ist wieder- aber deutlich - hoher im Unterkiefer. Das betrifft besonders die ersten und zweiten 
Backenzahne und zweite Pramolaren. Ungefahr 40% unterer Backenzahne wiesen Karies auf bzw. 
fielen im Laufe des Lebens aus, mit oberen ersten Backenzahnen hatten die Leute weniger Probleme. 
Ca. ein Drittel der Bevolkerung hatte Gesundheitsprobleme mit ersten unteren Backenzahnen (36, 46) 
und ein Flinftel mit zweiten unteren Pramolaren (35, 45). 

Bei der Einbeziehung der Intravitalverluste der Zahne stellt man im Prinzip fest, daB ihre 
Ursache immer Zahnkaries war. Wir sind uns der Tatsache bewuBt. daB die Realitat anders war. Den 
Zahn konnte man bei einem Unfall oder als Folge der Paradontose verlieren. Die Einbeziehung der 
intravitalen Zahnverluste in die Auswertung halten wir jedoch ftir einen kleineren Fehler, als wenn 
wir sie auBer Acht IieBen. 

Ungefahr ll % der Erwachsenen verloren intravital mindestens einen der Vorderzahne, in der 
Regel ging es um einen oberen Schneidezahn. Hier sind jedoch Falle alterer Individuen einbezogen, 
bei welchen Zahne im Laufe des Lebens ausfielen oder gezogen wurden. Zahnverluste bei einem 
Unfall konnen hier trotzdem eine bedeutende Rolle gespielt haben. Intravital ausgefallene Vorder
zahne kamen auch bei einem Kind vor- ein ca. vierjahriges Kind aus dem Grab 1955 verlor alle 
unteren Milchschneidezahne. 

Die Retention- das Nicht-Durchbrechen eines Zahns- betrifft am haufigsten die dritten 
Molaren. Da wir bei der Auswertung keine Rontgenaufnahmen des Kiefers zur Verfligung hatten, 
konnen wir in der Regel nicht ausschlieBen, daB der nicht durchgebrochene Zahn im Kiefer steckt und 
daB es sich also um Anodontie handelt. In flinf Fallen brachen weder Schneidezahne noch zweite 
Pramolaren durch. Beim Mann aus dem Grab 1908 waren beide obere linke Schneidezahne nicht 
durchgebrochen. Der erste obere linke Schneidezahn war bei dem Mann aus dem Grab 1975 und bei 
der Frau aus dem Grab 1984 nicht durchgebrochen. Der obere rechte mittlere Schneidezahn fehlte bei 
der Frau au s dem Grab 1965. Bei der Frau aus dem Grab 1713 waren die zweiten Pramolaren im 
Oberkiefer nicht durchgebrochen. Einer der zweiten Pramolaren fehlte im Unterkiefer der Individuen 
aus Grabern 1656 (Frau), 1752 (Mann) und 1794 (Mann). Abnormal war die Situation des juvenilen 
Individuums (Frau?) aus dem Grab 1702, wo die zweiten Milchbackenzahne (55, 75, 85) erhalten 
blieben und die zweiten Mahlzahne nicht durchgebrochen waren. 

Wir verfolgten ebenfalls die Stellung der Zahne im Rahmen des Zahnbogens. Bei drei Individuen 
ist ein Diastema medialis, eine groBere Llicke zwischen den oberen mittleren Schneidezahnen vorhanden 
(Graber 1862a, 1896, 1997). Wesentlich haufiger begegneten wir jedoch der Situation, wo einer der 
Zahne auBerhalb des eigenen Zahnbogens situiert war. Verengte Zahnstellungen fanden wir bei 44 
Individuen aus Kostelisko. Dieser Zustand betraf in der Regel untere Schneidezahne und Eckzahne. 
Die verengte Stellung wird mit weniger glinstigen Lebensbedingungen der Populationsgruppe in 
Zusammenhang gestellt, mít ihrer deutlicheren "nicht spezifischen" Belastung (ALT 1991). 
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Tab. ll. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Gesundheitszustand des Gebisses. Permanente Dentition. 

Oberkiefer 

Zahn 

N 
davon bei Kindern 

gesun e a ne 

o 82 135 180 155 148 148 128 110 113 133 143 142 148 175 131 87 
davon bei Kindern 3 ll 46 8 ll 9 20 25 24 17 9 10 8 40 ll I 
% 67,2 76,3 83,7 87,1 87,6 95,5 90,1 91,7 94,2 93,0 93,5 91,0 86,5 82,2 73,6 69,0 

N 8 
% 6,3 

N 4 9 ll 9 10 3 1 o o 2 4 6 7 5 ll 2 
davon bei Kindern o o o o o o o o o o o o o o 1 o 
% 2 5,1 5,1 5,1 5,9 1,9 0,7 0,0 0,0 1,4 2,6 3,8 4,1 2,3 6,2 1,6 

.. .. 

N 10 
% 7,9 

Tab. 12. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Gesundheitszustand des Gebisses. Permanente Dentition. 

Unterkiefer 
Zahn 

N 
davon bei Kindern 

gesun e a ne 

N 96 152 153 151 168 175 172 145 139 171 171 166 145 144 132 92 
davon bei Kindern 1 14 43 10 10 12 25 29 25 26 13 ll 10 47 14 1 
% 55,2 68,2 61,9 79,5 93,9 97,2 96,1 90,1 88,5 96,1 97,7 93,8 80,6 59,5 64,4 56,1 

N 17 
% 10,4 

N 7 17 16 7 1 1 o 1 3 2 2 1 8 16 21 7 
davon bei Kindern o o 1 o o o o o o o o o o o o o 
% 5,7 7,6 6,5 3,7 0,6 0,6 0,0 0,6 1,9 1,1 1' 1 0,6 4,4 6,6 10,2 4,3 

N 24 
% 14,6 

4.6. Mogliche Folgen physiologischer Belastung 

Wir verfolgten drei Charakteristiken, die mit der physiologischen Belastung des Organismus in 
Zusamrnenhang gestellt werden: hypoplastische Zahnschmelzdefekte, Cribra orbitalia (Hyperostosis 
porotica) und Harris' Linien. 

4. 6.1. Hypoplastische Zahnschmelzdefekte 

Hypoplastische Zahnschmelzdefekte stellen eine Entwicklungsstorung dar, ftir deren Ursache 
mehrere Krankheiten und ErnahrungsstOrungen (fieberhafte Erkrankungen, Gastroenteritis, Asphyxie 
der Neugeborenen, Mangel an Vitamin A und D, Kalzium-Mangel usw.) gehalten werden. Diese 
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Storung auBert sich auf der Oberflache des Zahnschmelzes meistens in Form von Horizontalrillen 
oder breiterer Rinnen, seltener durch eine Serie von Grlibchen zum Ausdruck. 

Bei dem beobachteten Populationsteil konzentrierten wir uns auf die Frequenz des Vorkommens 
hypoplastischer Defekte, die V erteilung der Defekte bei den jeweiligen Zahnkategorien und besonders 
auf den Zeitabschnitt, wo diese Defekte zustande kamen. Zahne der bleibenden Dentition wurden bei 
insgesamt 60 Individuen untersucht. Beobachtet wurden nur Individuen im Kindesalter, deren Zahne 
weder Abrasion noch Zahnabschliff aufwiesen. Wir sind der Meinung, daB nur solche Zahne 
objektive Auskunft liber das Vorkommen und den Charakter hypoplastischer Defekte geben konnen. 

Die Frequenz der Hypoplasien des Zahnschmelzes war bei dem beobachteten Populationsanteil 
relativ hoch- sie betrug ungefahr 82 %. Dieser Wert bewegt sich an der oberen Grenze der Skala der 
bisher publizierten Angaben liber die Haufigkeit der Hypoplasien bei rezenten sowie fossilen Popula
tionen. Wie sich jedoch aus dem oben Angeflihrten ergibt, kann er im betrachtlichen MaBe durch die 
Alterszusammensetzung der Gruppe beeinfluBt werden. 

Die hochste Frequenz der Hypoplasien wiesen erwartungsgemaB Vorderzahne auf, dann vor 
allem Eckzahne. Diese durchaus regelmaBig beobachtete Tatsache, daB Vorderzahne der nicht spezi
fischen Belastung gegeniiber weniger widerstandsfahig sind als Lateralzahne, wurde bisher nicht 
erklart. 

Fiir die Festlegung der Zeitspanne, wo hypoplastische Defekte amhaufigsten zustande kommen, 
ist der geeignete Zahntyp zu wahlen, die durchschnittliche Hohe seiner Krone in der gegebenen 
Populationsprobe und das Intervall des Amelogenese zu kennen, also das Alter, wo die Minerali
sierung der Zahnkrone beginnt und endet. Al s optimal schien uns die W ahl der oberen und unteren 
Eckzahne, denn sie weisen das langste Intervall der Mineralisierung der Krone und gleichzeitig die 
niedrigste Resistenz gegeniiber den StreBfaktoren auf. Was die Zahne anbelangt, kann gesagt werden, 
daB der zuverlassigste Anzeiger des Gesundheitszustands des Individuums wahrend der Periode der 
Zahnmíneralisierung die Eckzahne sind. 

Der unbestritten kritischste Moment der Einschatzung ist das Intervall der Mineralisierung der 
beiden Zahne. In der absoluten Mehrheit der Studien werden regressive Gleichungen benutzt, die auf 
Mineralisierungsschemen aus dem Jahre 1941 beruhen (MASSLER et al. 1941). Die Ůbertragung 
dieser Schemen auf eine andere Population ist aber problematisch. Populationen konnen sich vonein
ander einerseits im Zeitpunkt des Anfangs und in der Geschwindigkeit der Mineralisierung, anderer
seits in der Sequenz oder chronologischen Aufeinandeďolge der Mineralisierung der beiden Zahne 
unterscheiden. Zur Berechnung des Alters konnten wir eigene regressive Gleichungen verwenden, die 
einerseits von der Sequenz herausgehen, die bei der beobachteten Population am haufigsten beobach
tet wurde (der untere Eckzahn begann frliher und endete spater zu mineralisieren als der obere), 
andererseits von Angaben liber die Geschwindigkeit der Mineralisierung der bleibenden Zahne bei der 
tschechischen Population vom Anfang der 80er Jahre (HANDZEL 1996). Wir stellten fest, daB bei der 
beobachteten Population Hypoplasien bei Kindern am haufigsten in der Zeitspanne von 2,2-3,6 Jahre 
auftraten, mít dem Maximum um 2,8 Jahre (s. Abb. 3). 

Es ist interessant, daB der Hohepunkt des Vorkommens hypoplastischer Defekte im Alter von 
3 bis 3,5 Jahren flir die meisten untersuchten rezenten sowie fossilen Gruppen typisch ist. Die 
Interpretation dieser Erscheinung ist schwierig. Einige Autoren steHen sie in Zusammenhang mít dem 
Ende der Stillperiode. Studien einiger Populationen bewiesen jedoch das haufigste Vorkommen 
hypoplastischer Defekte des Zahnschmelzes in dergleichen Periode, obwohl das Abstillen um 0,5 bis 
3,75 Jahre frliher erfolgte (BLAKEY et al. 1994). Beim momentanen Stand der Kenntnisse im 
betreffenden Bereich kann daher nur spekuliert werden, ob diese Ergebnisse eine Widerspiegelung 
einer groBeren Belastung um das 3. Lebensjahr, einer groBeren Empfindlichkeit der Ameloblasten in 
jenem Alter, oder die Folge anderer, bisher unbekannter Faktoren ist. 

4.6.2. Cribra orbitalia und Hyperostosis porotica 

VYHNÁNEK ( 1999) definiert Cribra orbitalia als einen Zustand, bei dem sich in der Decke der 
Augenhohle (meistens im oberen Lateralquadrant) ein Bereich mít poroser, eventuell schwammartiger 
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Struktur befindet. Die Veranderungen werden durch eine Hypertrophie des roten Knochenmarks erklfut. 
Sie werden haufig mit der ungeni.igenden Menge roter Blutkorperchen- Blutarmut- verkntipft. 

Cribra orbitalia wurde nach einer dreistufigen Klassifikation bewertet (NATHAN und HAAS 
1966). Grundangaben liber das Vorkommen dieses Phanomens auf Kostelisko sind in der Tabelle 13 
zusammengefaBt. Es wurden 235 Individuen untersucht (d.h. ca. eine Halfte der Populationsgruppe) 
und bei 32,8 % davon wurde dieses Merkmal festgestellt. Bei der Berechnung der durchschnittlichen 
Lateralitat dieser Erscheinung war die Frequenz 24,3 %. Haufiger kam es bei Mannem als bei Frauen 
vor, aber der Unterschied war statistisch nicht signifikant. Betrachtet man das durchschnittliche Lateral
vorkommen, kann man die Veranderungen der Augenhohle bei 16,7% Mannem und 11.1 % Frauen 
feststellen. Der Vergleich des Vorkommens in grundlegenden Alterskategorien zeigte statistisch 
relevante Unterschiede zwischen fast allen Altersgruppen. Mehr oder weniger gleich war nur ihr 
Vorkommen bei Kindem und subadulten Individuen (juvenis). Mit steigendem Alter sinkt die Wahr
scheinlichkeit des Vorkommens von Cribra orbitalia (Tab. 14). Es ist also wahrscheinlich, daB diese 
porosen Veranderungen im Laufe der Zeit "verschwinden" konnen. Die Abwesenheit dieses Merkmals 
beim erwachsenen Individuum bedeutet nicht gleichzeitig seine Nicht-Existenz in der Kindheit. Diese 
Tatsache stimmt mit SchluBfolgerungen fri.iherer Forschungen i.iberein (z.B. W APLER 1998; 
STLOUKAL- VYHNÁNEK 1998). 

Cribra orbitalia kamen ungefahr gleich oft in der rechten und linken Augenhohle vor, es gibt 
keine Seitenpraferenz des Auftretens, und es i.iberwog deutlich das symmetrische, beidseitige 
Vorkommen. Bei 46 Individuen wurden Veranderungen in beiden Augenhóhlen festgestellt, wahrend 
das einseitige Vorkommen nur bei 12 Skeletten beobachtet wurde. Von den moglichen Formen von 
Cribra orbital i a kam der porose Typ am haufigstenvor (50,7 % ). Die kribrotische Form trat bei 
25,7 %, die trabekulare bei 23,5% der Individuen auf (NATHAN- HAAS 1966). 

Tab. 13. Mikulčice-Valy, Graberťeld Kostclisko. Vorkommen von Cribra orbitalia. Die Sternchen charakterisicrcn das 
erreichte Nivcau der Bcdeutsamkcit des x2 -Testes: p = 0,5 ..... *; p = 0,01 ..... **: p = 0,001 *** 

N Vorkommen Vorkommcn p 

Vorkommen/Person 77 
Vorkommcn/Scite 123 

Manner Frauen 
Vorkommen/Person 60 13 21,7 87 15 17,2 0,45 0,5019 
Vorkommen/Seite 126 21 16,7 198 22 11,1 2,06 0,1508 

Alter 
infans !55 68 43,9 
juvenis 25 ll 44,0 
adultus 184 35 19,0 
i.iber 40 Jahre 134 9 6,7 

juvenis adultus 
182 79 43,4 318 44 13,8 54,57*** 0,0000 

65 0,7276 

Tab. 14. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Der Vergleich des Vorkommens Cribra orbitalia in den grundlegenden 
Altcrskategorien anhand des x2-Testes. Die Sternchen charaktcrisieren das erreichte Signiťikanzniveau des x2 -Testes: 
p = 0,5 ..... *; p = 0,01 ..... **; p = 0,001 ..... ***. 

inťans juvenis adultus > 40 Jahre 
infans o 24,56*** 50,76*** 
juvenis 8*** 26,63*** 
adultus 9,85*** 
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4.6.2.1. Cribra orbitalia und Grabausstattung 

Bei Cribra orbitalia tiberprliften wir, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Vorkommen 
dieser Verlinderungen und dem Reichtum des Grabinventars, also der "Sozialstellung" des Indivi
duums gibt. Wir verwendeten daflir die Berechnung des x2-Testes und des DivergenzmaBes (Tab. 15). 
Wir untersuchten zwei Gruppen- die eine mit reicher Grabausstattung I (Gruppe 1 und 2 nach der 
Klassifikation von HRUBÝ 1955) und II (Klassifikation von STLOUKAL 1970). , Die kleinere Gruppe I 
wies ein eindeutig niedrigeres Vorkommen des Merkmals unter der Anwendung des X2 -Testes auf. 
Das DivergenzmaB bewies jedoch diesen statistisch bedeutenden Unterschied nicht. Die groBere 
Gruppe I unterschied sich statistisch beztiglich des Vorkommens von Cribra orbitalia nicht von 
anderen Individuen auf dem Grliberfeld. 

Tab. 15. Mikulčice-Valy, Grtiberfeld Kostelisko. Ůberpriifung des unterschiedlichen Vorkommens von Cribra orbitalia bei 
Grtibern mít reicher Grabausstattung (I, II) und bei anderen Individuen mittels des x2 -Testes und des 
Divergenzmasses. Die Sternchen charakterisieren das erreichte Signifikanzniveau des x2 - Testes: p = 0,5 ..... *: 
p = 0,01 ..... **: p = 0.001 ..... ***. 

Gruppe N I Vorkommen I % N I Vorkommen I % xz I p 

"I" Hrubý (1955) Grtiber mit reicher Grabausstattung andere Grtiber 
23 2 8,7 212 75 35,4 5,55* 0,0185 
53 3 5,7 454 120 26,4 10,44*** 0,0015 

"II" Stloukal ( 1970) Grtiber mit reicher Grabausstattung andere Grtiber 
69 15 21,7 166 52 31,3 2,2 0,1382 
147 I 21 1 14,3 360 I 102 I 28,3 11,21 I 0,0008 

N I Vorkommen N I Vorkommen MD I S2MD Intervall der Zuverltissigkeit 
I I I der linke Punkt der rechte Punkt 

"I" Hrubý Grtiber mit reicher andere Graber 
( 1955) Grabausstattung 

23 I 2 212 I 75 0,40789 I 0,26626 -0,60349 1,41926 
53 I 3 454 I 120 o,33835 I o,12123 -0,34408 1,02079 

"II" Stloukal Grtiber mit reicher andere Graber 
(1970) Grabausstattung 

69 I 15 166 I 52 o,o2697 I o,o2834 -0,30298 0,35693 
147 I 21 36o 1 102 o.11112 1 o.o2522 -0,20013 0,42236 

Eine weitere Charakteristik, deren Etiologie in Zusammenhang mit Cribra orbitalia gestellt 
wird, ist Hyperostosis porotica- eine porose Llision auf dem Schlidelgewolbe. Sehr oft machen 
Forscher, besonders die amerikanischen, keinen Unterschied zwischen den beiden Merkmalen und 
bewerten sie zusammenfassend als "porotic hyperostosis". Das ist problematisch, denn der Zusammen
hang zwischen Llisionen in den Augenhohlen und auf dem Gewolbe, wie er auch wahrscheinlich ist, 
bisher nicht vollig bestlitigt wurde. Es ist moglich, daB Cribra orbitalia eine schwlichere, frlihe 
Blutarmutform darstellen (z.B. STUART-MacADAM 1989; LARSEN 1997). Die Anwesenheit von 
Hyperostosis porotica wurde bei 209 Individuen untersucht. Entdeckt wurde dieses Merkmal nur bei 
5 Skeletten- bei 4 Subadulten und einer erwachsenen? Frau. In zwei Flillen kam Hyperostosis porotica 
gemeinsam mit Cribra orbitalia vor, in weiteren zwei nicht (s. Kap. 5.1). 

4.6.3. Harris' Linien 

Ein analoger Gradmesser der Stresses in der Kindheit sind Harris' Linien (HL), die auf 
Rontgenaufnahmen in der Innenstruktur der oberen und unteren Drittel der Extremitliten, aber auch 
des Schltisselbeins, beobachtet wurden. Die Linien erscheinen als quer flihrende Zonen von 
Lamellarknochen, die in Metaphysen in verschiedener Entfemung vom Niveau der Epiphysenfuge 
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vorkommen (VYHNÁNEK 1999). Der Mechanismus ihrer Entstehung ist nicht genUgend bekannt. Sie 
werden in einen direkten Zusammenhang mit der vorUbergehenden Stórung des Uingenwachstums des 
Knochens gestellt. Diese kann infolge einer Infektionserkrankung, eines Unfalls, der Unteremahrung 
oder einer anderen Belastung des Organismus auftreten. Die Starke und Dichte der Linien entspricht 
mehr oder weniger der Intensitat und Dauer der Belastung. Zum Unterschied von der Hypoplasie des 
Zahnschmelzes kónnen die Harris' Linien nachtraglich obliterieren. Der Zeitverlauf und die 
Geschwindigkeit der Resorption sind nicht bekannt (VYHNÁNEK- STLOUKAL 1991). Neben der 
Festlegung der Frequenz des Vorkommens des betreffenden Merkmals sollte auch UberprUft werden, 
inwieweit es durch die Geschlechtszugehórigkeit und das Alter des Individuums beeinfluBt wird, und 
gegebenenfalls, ob es haufiger symmetrisch oder asymmetrisch am Proximal- oder Distalende des 
Kórpers vorkommt. SchlieB!ich konzentrierten wir uns auf Unterschiede im Vorkommen von Harris' 
Linien bei unterschiedlichen Sozialgruppen. Harris' Linien wurden bei Schienbeinen befundet und sie 
wurden den Róntgenaufnahmen der anteroposterioren und lateralen Projektion des Knochens 
entnommen. Die zu bewertende Kollektion beinhaltete Schienbeine von 171 lndividuen. Wegen der 
niedrigen Zahl unbeschadigter Schienbeine aus dem Graberfeld Kostelisko bezogen wir auch 
Knochen der an der IX. Kirche bestatteten Indi viduen ein. Grundinformationen Uber die Linien. 
ungeachtet der oben angefUhrten "Abhangigkeiten", gibt die Tabelle 16. Die Abwesenheit des 
Merkma1s i st, wie ersichtlich, relativ selten. Harris' Linien kommen bei 86,7 % von lndividuen vor, 
d.h. daB sie nur bei 13% der Skelette nicht gefunden wurden. Ihr Vorkommen auf den beiden 
Kórperseiten war mehr oder weniger gleich. Sie treten symmetrisch auf. Statistisch bedeutende 
Unterschiede brachte der Vergleich der Proximal- und Distalhalfte des Schienbeins. Past doppelt so 
oft wurden Linien im unteren Teil des Korpers der beiden Knochen beobachtet. 

Tab. 16. Mikulčice-Valy. Graberťelder Kostelisko und IX. Kirche. Vorkommen von Harris" Linicn. N =Zahl der gewerteten 
Individuen; HL= Zahl der Individuen mit HL. Bei dem x2 - Test i st zunachst der Wert des Testungskriteriums 
angeťi.íhrt, dann ťolgt das Wahrscheinlichkeitsniveau p; pd Ti,;11 = Proximalhalfte des linken Schienbeins; dd. 
Ti0, = Distalhnlťte des rechten Schienbeins. 

N HL o/o N HL o/o McNemar X2 -Test 
-Test 

xz p 
HL/Person 150 130 86.7 

Tidx 130 105 80.8 Ti sin 136 106 77.9 0.32 0.5692 

pd Tidx 127 47 37.0 dd. Ti dx 134 100 74.6 40.69 37.51 0.0000 
pd. Tisin 130 49 37.7 dd. Ti sin 138 97 70.3 27.59 28.68 0.0000 

pd. Tiux/sin 158 60 38.0 dd. Ti dx/sui 169 122 72.2 21.12 38.73 0.0000 

Mir RUcksicht auf das allgemein hohe Vorkommen der Linien und die Móglichkeit, Individuen 
zu unterscheiden, untersuchten wir auch deren individuelle Haufigkeit. Zwecks der Objektivita! der 
Auswertung verwendeten wir nur zwei breitere Haufigkeitskategorien (Abwesenheit; 1 bis 4 HL; 
mehr als 5 HL). Die Anwesenheit von mehr als 5 Linien im oberen Teil der Diaphyse war selten (ca. 
6 % ), im unteren Teil kamen die Linien nur bei ca. 1/5 der Individuen vor. 

Die prozentuelle Anteil des Auftretens von Harris' Linien bei Mannem und Frauen ist gleich 
(83,3 %). Identisch waren auch die Frequenzen bei der unteren Knochenhalfte. Dagegen kam im 
oberen Teil des Schienbeins ein 15-prozentiger Unterschied zum Ausdruck, die Linien waren bei 
ca. 35 % der Frauen, und nur bei 20 % Mannem vorhanden. Mehr als 5 Linien im Proximalteil des 
Knochens waren selten (bei Frauen 5,4 % ), in der unteren Halfte des Schienbeins waren die Linien 
zahlreicher, namlich bei ca. 10% der lndividuen (Tab. 17). 
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Tab. 17. Mikulčice-Valy, Graberfelder Kostelisko und IX. Kirche. Vorkomrnen der Harris' Linien (HL) bei Mannem und 
Frauen mit Riicksicht auf die Zahl der Linien. 

Vorkommen HL Zahl HL 
N HL % o 1 bis 4 iiber 5 o Ibis 4 iiber 5 

Manner 48 40 83.3 
Frauen 66 55 83.3 

Proximalhalfte des Schienbeins 
Manner 89 18 20.2 35 8 o 81.4 18.6 o 

38 9 o 80.9 19.1 o 
Frauen 113 39 34.5 37 16 3 66.1 28.6 5.4 

37 20 o 64.9 35.1 o 
Distalhalfte des Schienbeins 

Manner 93 64 68.8 17 25 5 36.2 53.2 10.6 
16 28 5 32.7 57.1 10.2 

Frauen 120 82 68.3 17 33 8 29.3 56.9 13.8 
22 33 7 35.5 53.2 11.3 

Zieht man nur den unteren Teil des Schienbeins in Betracht, dann sinkt das Auftreten von HL 
mit steigendem Alter und die Unterschiede im Rahmen der Altersgruppen sind groBer (Tab. 18). 
Zwischen Kindem und Individuen liber 20 Jahren macht der Unterschied ca. 20% aus. Bei den 
Erwachsenen ist die Zahl von lndividuen mit Harris' Linien wieder mehr oder weniger gleich, 
ungeachtet des Alters (65% -75 %). Das Vorkommen von Harris' Linien sinkt also mit dem Alter 
nicht sehr stark. Der Unterschied besteht im Prinzip zwischen subadulten und erwachsenen lndividuen. 

Tab. 18. Mikulčice-Valy, Graberfelder Kostelisko und IX. Kirche. Vorkomrnen der Harris' Linien (HL) in der unteren Halfte 
des Schienbeins mit Riicksicht auf das Alter. N =Zahl der untersuchten Individuen; HL= Zahl der Individuen mit 
HL. 

Distalhalfte des Schienbeins 
Vorkommen von HL 

N HL % 
infans I 31 26 83,9 
infans II 23 21 91,3 
infans 54 47 87,0 
juvenis 14 13 92,9 
adultus I 31 20 64,5 
adultus II 58 39 67,2 
adultus 93 62 66,7 
maturus I 67 41 61,2 
iiber 50 Jahre 26 19 73,1 
maturu s 100 67 67,0 

Harris' Linien kommen signifikant auf beiden Se i ten vor, ihre Lage, die der Entstehungszeit 
entspricht, ist im rechten und linken Schienbein in der tiberwiegenden Mehrzahl analog. Die nicht 
spezifische Belastung des Organismus ftihrt zur Entstehung von HL auf beiden Korperseiten, die 
Wachstumsstórung ist also beidseitig. Die Zahl der Hille, wo die Lage der Linien auf dem rechten 
Schienbein dem linken nicht entspricht, ist niedrig. Dartiber hinaus ist hier nicht ausgeschlossen, daB 
die Ursache des Unterschieds die Remodellierung der entsprechenden Linien ist. 

Die Zahl von Indi viduen, die aus Grabem mit reicher Ausstattung stammen und au s dem 
Gesichtspunkt des Vorkommens von HL bewertet wurden, ist niedrig (6 Manner, 8 Frauen). Die 
Ůberprlifung des Vorkommens des betreffenden Merkmals im Bezug auf die Sozialstellung ist nicht 
moglich. Frequenzen von HL sind bei dieser kleinen Gruppe niedriger. 

BefaBt man sich mit der Entstehungszeit von HL, also mit der Zeitspanne, wo das Individuum 
eine Wachstumsstórung durchmachte (Tab. 19), dann wird offensichtlich, daB sich ihre Entstehung 
nicht wie die hypoplastischen Zahnschmelzdefekte in die Kindheit konzentriert. Harris' Linien entstehen 
im Verlauf der ganzen Ontogenese. Die meisten zeigen sichjedoch zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr. 
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Die Frequenz der WachstumsstOrungen zwischen dem 9. und 12. Lebensjahr ist fast dreimal so hoch 
wie in anderen Altersgruppen, wo das Auftreten von HL ungefahr gleich ist. Hypoplasien des 
Zahnschmelzes entstehen im Gegenteil dazu am haufigsten in den ersten Lebensjahren - zwischen 
dem 2. und dem 4. Lebensjahr. Bei HL wurden Kinder bis zum 7. Lebensjahr (infans I) mit einem 
"StreB-Ereignis" ca. um ein Drittel seltener. Die Situation kann durch die oben erwahnte mogliche 
"Obliteration" von HL im Erwachsenenalter beeinfluBt sein. 

Tab. 19. Mikulčice-Valy, Graberfelder Kostelisko und IX. Kirche. Gliederung von Harris' Linien nach ihrer Entstehungszeit 
(BYERS 199 I, STLOUKAL- HANÁKOV Á 1978). 

Tib i a Proximalteil Distalteil 

Bis 1 Jahr 36 6 30 
1 bis 3 31 10 21 
3 bis 5 38 12 26 
5 bis 7 33 7 26 
7 bis 9 57 15 42 
9 bis 12 100 26 74 
12 bis 15 31 12 19 

infans I 138 35 103 
infans II 188 53 135 
insgesamt 326 88 238 

Bei Individuen, die im Kindesalter starben, sind Harris' Linien in der Regel auf beiden Seiten 
der Tibia ausgebildet. Falls sie nur auf einer Halfte der Diaphyse vorkommen, dann meistens auf der 
unteren. Bei Erwachsenen ist die Situation mehr oder weniger umgekehrt. Harris' Linien treten fast 
dreimal so oft nur im unteren Teil der Tibia auf. Falle, wo HL nur im oberen Teil der Tibia 
vorkommen, sind selten (Tab. 20). 

Tab. 20. Mikulčice-Valy. Graberfelder Kostelisko und IX. Kirche. Gleichzeitiges Vorkommen von Harris' Linien im 
Proximal- und Distalteil des Schienbeins bei Kindern und Erwachsenen. +I+= Vorkommen auf beiden Hlilften: 
-1+ = HL kommen nur auf dem Distalteil des Kiirpers vor: +1- =HL kommen nur auf dem Proximalteil des Kiirpers 
vor. 

Erwachsene Kinder 

Úbereinstimmung ( +/+) 17 16 
Nichti.ibereinstimmung ( -/+) 46 8 
Nichti.ibereinstimmung ( +/-) 5 

Die Interpretation der Ergebnisse, die von Skeletten aus Mikulčice gewonnen wurden, wird im 
Rahmen der zusammenfassenden Bearbeitung groBerer Serien von Knocheniiberresten aus groB
mahrischen Graberfeldern durchgefiihrt werden. 

4.7. Mogliche Folgen physischer Belastung 

Beziiglich Veranderungen am Skelett, die mit der physischen Belastung des Individuums oder 
der ganzen Populationsgruppe zusammenhangen konnen, untersuchten wir degenerative Veranderun
gen an der Wirbelsaule und an den Gelenksverbindungen des Appendikularskeletts. Diese Gelenk
beschadigungen hangen immer mit dem Alter zusammen, was bei der Interpretation zu beachten ist. 
Gewertet wurde auch Index platymetricus. 
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4. 7.1. Degenerative Veriinderungen an der Wirbelsiiule 

Oas Ziel der Bewertung des Spondylose war die Feststellung ihrer Frequenz bei der groB
mahrischen Gruppe aus Kostelisko, und die Ůberprtifung, inwieweit sie mit dem Alter zusammenhangt, 
bzw. ob bei den Bewohnern dieser Fundstelle eine sHirkere Belastung der Wirbelsaule anzunehmen 
ist. Wir tiberprtiften ebenfalls, ob es Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt oder ob der 
Umfang der degenerativen Veranderungen an der Wirbelsaule bei lndividuen aus reichen Grabern 
unterschiedlich ist. SchlieBlich verglichen wir das Graberfeld auf Kostelisko aus dem Gesichtspunkt 
der Spondylose mit weiteren Nekropolen von Mikulčice, z.B. mit jenen auf der Hauptburg. Bei der 
Auswertung bedienten wir uns der Klassifikation von VYHNÁNEK und STLOUKAL (1971 ). 

Bei jedem Wirbel wurde die obere und untere Kórperflache beurteilt. Die meisten lndividuen 
wiesen an der Wirbelsaule nur schwache spondylotische Veranderungen auf, starker war gewóhnlich 
der untere Brustteil und vor allem der Lendenteil der Wirbelsaule betroffen. OberbrUckende 
osteophytische AuswUchse kamen vereinzelt vor. Degenerative Veranderungen der Wirbelsaule waren 
bei lndividuen aus Kostelisko allgemein nicht sehr stark. 

Zum Vergleich berechneten wir Mittelwerte der Spondylose der einzelnen Abschnitte der 
Wirbelsaule (Tab. 21). Veranderungen kommen haufiger bei Mannem vor. Unterschiede sind bereits 
an der Halswirbelsaule zu beobachten; der Unterschied des Mittelwerts von ca. 0,4 bedeutet vor allem 
die haufigere Anwesenheit der zweiten und dritten Stufe der Veranderungen. Am gról3ten sind die 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der unteren Halfte der Brustwirbelsaule und bei den 
ersten zwei Lendenwirbeln. 

Tab. 21. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Mittelwerte des Spondylosis in jeweiligen Abschnitten der Wirbelsaule (X) 

bei Mannem und Frauen. 

Manner Frauen 
Cl-3 1.26 1.05 
C4-6 1.34 1.06 
C7-Th2 1.15 1.02 
Th3-Th5 1.39 1.15 
Th6- ThS 1.41 1.17 
Th9-Thll 1.44 1.09 
Thl2- L2 1.66 1.14 
L3- L5 1.68 1.43 

Auf ahnliche Weise bewerteten wir den Unterschied im Vorkommen der Spondylose bei drei 
Altersgruppen- 20-35 Jahre, 35-50 Jahre und Uber 50 Jahre. Der zusammenfassende altersbezogene 
Vergleich der Mittelwerte der Spondylosis (Tab. 22; Diagramm 9 a,b,c) bestatigt die allgemeine 
Tendenz: mit steigendem Alter wachst das AusmaB der degenerativen Veranderungen der Wirbel
saule. Oas betrifft alle Wirbel und alle Abschnitte der Wirbelsaule. Bei der jUngsten Erwachsenen
gruppe kommen spondylotische Veranderung fast nicht vor, ausnahmsweise war eine Minimalform 
der Spondylosis zu beobachten. Wesentlich starker sind die Veranderungen bei Individuen zwischen 
30 und 50 Jahren vertreten. Sie kommen vor allem im unteren Teil der Brustwirbelsaule und im 
Bereich der Lendenwirbelsaule vor. Bei Individuen Uber 50 Jahre treten spondylotische Veranderun
gen in der Regel in allen Wirbelsaulenabschnitten auf. Am starksten ist durchwegs die Brustwirbelsaule 
betroffen, besonders ihr unterer Abschnitt sowie der ganze Lendenteil. Der Mittelwert des 
Spondylosis in Kostelisko Uberragt den Wert von 2. Am deutlichsten sind gewóhnlich Veranderungen 
am 3. und 4. Lendenwirbel. Die Zahl der bewerteten lndividuen ist jedoch nicht grol3. Die Ergebnisse 
bestatigen frUhere SchluBfolgerungen: Degenerativveranderungen treten in der Regel nach dem 30. 
Lebensjahr im Brust- und Lendenteil der Wirbelsaule auf, in den folgenden Jahren verschlechtert sich 
die Situation besonders imLendenabschnitt (z.B. STLOUKAL- VYHNÁNEK 1976). 

Eine nachste Frage sollte sich mit den sozialen Unterschieden befassen: Individuen mit reicher 
Grabausstattung sollten mit anderen lndividuen im Hinblick auf das Vorkommen spondylotischer 
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Diagramm 9a. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Vergleich des Vorkommens der Spondylosis bei Halswirbeln in drei 
Alterskategorien. 
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Diagramm 9b. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Vergleich des Vorkommens der Spondylosis bei Brustwirbeln in drei 
Alterskategorien. 
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Diagramm 9c. Mikulčice-Valy, Graberfeld Valy, Graberfeld Kostelisko. Vergleich des Vorkommens der Spondylosis bei 
Lendenwirbeln in drei Alterskategorien. 
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Tab. 22. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Mittelwerte der Spondylosis im oberen und unteren Randbereich der 
Wirbelkorper (X) bei drei Altersgruppen von erwachsenen Individuen. N =Zahl der bewerteten Wirbel; in der 
oberen Zeile sind die Werte des oberen Korperrands, in der unteren dann jene des Unterrands angefiihrt; 
C = Halsabschnitt; Th = Brustabschnitt; L = Lendenabschnitt; S = Kreuzwirbel. 

Wirbel 20- 35 Jahre 35- 50 Jahre Uber 50 J ahre 
N X N X N X 

C2 22 1.00 36 1.08 9 1.44 
3 23 1.09 35 1.09 12 1.25 

23 1.00 36 1.11 12 1.58 
4 22 1.09 36 1.11 ll 1.45 

22 1.05 35 1.11 12 1.58 
5 21 1.05 36 1.14 10 1.60 

21 1.05 34 1.12 10 1.60 
6 17 1.00 34 1.26 9 1.22 

17 1.00 34 1.12 8 1.38 
7 17 1.00 32 1.06 7 1.29 

18 1.00 34 1.00 7 1.00 

Th I 16 1.06 32 1.03 8 1.25 
14 1.00 30 1.10 6 1.67 

2 14 1.00 25 1.08 6 1.33 
12 1.00 28 1.04 7 1.29 

3 12 1.00 29 1.10 6 1.50 
12 1.00 30 1.17 6 2.00 

4 ll 1.00 29 1.14 7 2.00 
10 1.00 30 1.30 8 1.88 

5 12 1.00 25 1.24 7 1.43 
14 1.07 25 1.24 7 2.14 

6 ll 1.00 24 1.21 6 2.00 
ll 1.00 28 1.32 6 1.67 

7 ll 1.00 28 1.25 7 1.57 
ll 1.00 33 1.45 7 1.71 

8 ll 1.00 28 1.25 5 1.40 
ll 1.00 28 1.29 4 1.75 

9 12 1.00 21 1.29 6 1.17 
ll 1.00 20 1.30 6 1.33 

10 10 1.00 21 1.24 6 1.50 
10 1.00 21 1.14 5 1.60 

ll 8 1.00 23 1.22 7 1.43 
8 1.00 23 1.39 8 2.00 

12 8 1.00 22 1.14 8 2.00 
8 1.00 23 1.17 8 2.00 

Ll 8 1.00 19 1.05 7 1.71 
10 1.00 22 1.23 6 1.67 

2 9 1.00 19 1.21 6 2.67 
10 1.00 20 1.50 7 2.71 

3 12 1.00 21 1.62 9 2.78 
12 1.00 25 1.16 8 2.75 

4 13 1.08 27 1.48 8 3.25 
12 1.17 27 1.22 8 2.88 

5 ll 1.09 25 1.44 8 2.63 
12 1.08 20 1.50 7 2.57 

s 1 16 1.19 23 1.48 4 2.25 

Veranderungen verglichen werden. Die Auswahl eďolgte nach den Kriterien von Stloukal, trotzdem 
waren nur 14 Individuen bzw. Graber miteinander vergleichbar; die Ergebnisse besitzen also nur einen 
informativen Wert. Es konnte festgestellt werden, daB bei den mit reicheren Grabbeigaben Bestatteten 
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die Wirbelsaule im Durchschnitt weniger betroffen war als beim restlichen Teil der Populationsgruppe 
auf Kostelisko. Die Auswertung im Bezug auf einen Alterszusammenhang ist jedoch nicht moglich. 

Die Spondylosis wurde auch auf anderen Graberťeldern von Mikulčice erforscht, daher konnten 
wir Kostelisko mit dem Graberfeld an der II.-III. Kirche (Mikulčice I, II), mit jenem an der IV., VI. 
und IX. Kirche (STLOUKAL- VYHNÁNEK 1976) vergleichen. Mit Riicksicht auť die Losung grund
legender archaologischer und historischer Fragen ist fiir uns besonders der Vergleich mit der groBten 
Nekropole auf der Mikulčicer Burg und an der IX. Kirche interessant. Er beruht auf Mittelwerten der 
Spondylosis (Tab. 23). Die an der II. und III. Kirche auf der Burg begrabenen Leute wiesen in der 
Regel eine haufiger und starker mit Degenerativveranderungen betroffene Wirbelsaule auf als Leute 
auf Kostelisko. Die Mittelwerte der Spondylosis sind durchschnittlich um 0,2, bei Halswirbeln sogar 
um 0,4 groBer. Auf der Burg sind Manner und altere Individuen starker vertreten. Die genauere 
demographische Struktur der Gruppe, bei welcher die Spondylosis verfolgt wurde, kennen wir jedoch 
nicht. Áhnlich ist die Situation beim Vergleich von Kostelisko mit der IX. Kirche. Bei den an der IX. 
Kirche Bestattenen wies die Wirbelsaule haufiger (und im groBeren Umfang) Spondylosis auť. Ihre 
Mittelwerte sind wieder im Durchschnitt um 0,2 hOher. Die Kostelisko-Population weist hohere 
Mittelwerte der Spondylosis auch im Vergleich mit der IV. Kirche auf; der Unterschied ist hier jedoch 
kleiner. D.h., die Situation in Kosteliko entspricht am ehesten jener, die bei der um die VI. Kirche 
Bestatteten vorliegt, wo Mittelwerte ungefahr gleich (±0,1) oder im Fall der Lendewirbelsaule sogar 
niedriger sind. Die Bewohner von Kostelisko litten in der Regel unter geringeren Degenerativ
veranderungen der Wirbelsaule als andere Bewohner von Mikulčice. Abgesehen von der VI. Kirche 
ist die Situation auf den anderen Graberfeldern sehr ahnlich. Die Nekropole der eigenen Mikulčicer 
Burg unterscheidet sich von dem Graberfeld von Kostelisko in Mittelwerten der Spondylosis im 
Durchschnitt um ± 0,2. Dieser Unterschied ist nicht groB und um weitere vergleichende Schlussťolge
rungen ziehen zu konnen, miisste das AusmaB des Vorkommens der Spondylosis bei anderen Popula
tionen bekannt sein. ln der Haufigkeit des Vorkommens von Spondylosis ist die Population von 
Kostelisko jener des Graberfeldes im bereich der VI. Kirche, das ebenfalls im Suburbium liegt, am 
ahnlichsten. 

Tab. 23. Mikulčice-Valy. Vergleich der Graberfelder in der Burg (Mikulčice I und II, Kirche IV) und im Suburbium 
(Kostelisko, Kirchen VI und IX) anhand der Mitterlwerte der Spondylosis (STLOUKAL- VYHNÁNEK 1976). N = Zahl 
der gewerteten Wirbel; X = Mittelwert der Spondylosis. 

Kostelisko IX. Kirche Mikulčice I, II IV. Kirche VI. Kirche 
N X N X N X N X N X 

C2 71 Ul 48 1,02 192 1' 13 24 l 41 1,05 
3 73 I, ll 38 1,21 169 1,17 22 1 41 1,1 

74 1,15 
4 72 1' 15 45 1,35 177 1,3 15 1,13 35 1 '17 

72 I, 17 
5 71 1' 17 44 1,41 191 1,58 19 1,52 37 1,49 

69 1,16 
6 63 1,17 47 1,38 183 1,59 21 1,57 37 1,46 

62 1' ll 
7 59 1,07 43 l, 12 177 1,39 23 1,26 40 1,07 

62 1,00 

Th l 61 1,07 45 1,04 202 I, 18 28 1,04 41 l 
55 1,13 

2 49 1,08 41 I, 1 190 1' 18 22 1,04 38 1,05 
52 1,06 

3 50 1,12 39 1,33 196 1,23 19 1,16 35 1,17 
52 l ,21 

4 51 1,25 44 1,36 209 1,31 25 1,4 38 1,24 
53 1,34 

5 49 1,22 47 1,4 217 1,37 25 1,4 43 1,28 
51 1,31 



606 PETR VELEMÍNSKÝ und Koll. 

6 46 1,28 52 1,36 217 1,4 28 1,5 44 1,27 
50 1,28 

7 51 1,24 52 1,4 221 1,43 28 1,54 48 1,23 
53 1,28 

8 49 1,20 54 1,5 219 1,47 28 1,64 45 1,44 
47 1,28 

9 42 1,17 51 1,39 212 1,48 26 1,65 46 1,48 
40 1,20 

10 39 1,21 49 1,37 209 1,46 28 1,61 47 1,32 
38 1,16 

ll 41 1,20 51 1,49 213 1,47 28 1,61 47 1,32 
42 1,40 

12 42 1,26 52 1,46 221 1,44 29 1,62 46 1,26 
42 1,29 

L 1 37 1,19 51 1,45 233 1,4 27 1,33 48 1,29 
42 1,21 

2 37 1,38 48 1,54 254 1,58 29 1,52 48 1,35 
41 1,56 

3 46 1,70 47 1,81 266 1,72 32 1,72 49 1,43 
49 1,39 

4 52 1,67 47 1,87 275 1,78 34 1,82 50 1,44 
51 1,51 

5 48 1,63 47 1,74 274 1,78 32 1,72 49 1,49 
43 1,53 

s 1 46 1,46 46 1,39 248 1,52 31 1,29 40 1,27 

4. 7.2. Degenerative Veriinderungen grofier Gelenke 

Die Bewertllng degenerativer Veranderungen der groBen Gelenke des Skeletts beruht allf der 
Klassifikation von STLOUKAL und VYHNÁNEK (1975). Bei der vorliegenden Auswertllng gingen wir 
ahnlich vor, wie bei spondylotischen Veranderungen der Wirbelsaule. Falls Degenerativveranderungen 
auftraten, dann waren sie in der Regel schwach. Meistens wllrde lediglich zwischen Anwesenheit und 
Abwesenheit einer Veranderung entschieden (Oll). Am starksten sind Veranderungen zweiten Grades 
vertreten. Das gilt allgemein bei allen bewerteten Gelenken. Vergleicht man Mittelwerte der Arthrosis, 
bewegen sie sich bei allen Gelenken im Intervall 1 ,6-2, d.h. in der Spannweite 0,4. Beim Vergleich 
der Mittelwerte stoBen wir allf das gleiche Problem wie bei der Spondylosis. Am haufigsten kam 
Arthrose des Hlift- ( coxarthrosis) und Schultergelenks ( omarthrosis) vor. Mannliche Skelette wiesen 
in der Regel starkere athrotische Veranderungen des Hliftgelenks als des Kniegelenkes allf. 
Andererseits war bei den Frauen das Schultergelenk haufiger betroffen, wobei in Bezllg auf das 
AusmaB der Veranderungen kein Unterschied zwischen den Geschlechtern nachzuweisen war. Die 
Arthrosis des Ellbogengelenks war haufiger bei Mannem festzustellen. Mit steigendem Alter wllchs 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und Umfangs degenerativer Veranderungen aller Gelenke. 
GroBere Unterschiede sind zwischen der Grllppe 20-35 Jahre und 35-50 Jahre Zll beobachten, wahrend 
zwischen den Gruppen der 30-50jahrigen und liber 50jahrigen der Zuwachs nicht mehr so groB ist. 
Die Mittelwerte der Arthrosis des Kniegelenks bei Individllen liber 50 betragen 2,4, in der Gruppe 
der 20-35jahrigen 1,5. Die Anzahl der liber 50jahrigen mit Arthrosis jedes beliebigen Gelenks ist 
niedrig. 

Ein Vergleich der Individllen mit unterschiedlicher Graballsstattung ergab keine besonders 
deutlichen Unterschiede im Hinblick auf (nach Kriterien von STLOUKAL 1970) das Vorkommen 
arthrotischer Veranderungen. Lediglich im Falle des Ellbogengelenks kam die Arthrosis haufiger bei 
reichen Leuten vor, doch ist auch hier eine weiterftihrende Interpretation unzulassig, da die Stich
probengri:iBe Zll gering ist. 
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4. 7.3. Index platymericus 

Das AusmaB der anterio-posterioren Abflachung des oberen Drittels des Femur (platymeria) 
konnte bei 58 Mannem und 91 Frauen bestimmt werden. Es tiberwiegen platykneme Femora. Bei 
Frauen war diese morphologische Form bei 88 %, bei Mannem nur bei 67 % vertreten. Femora ohne 
nachweisbare Abflachung waren dagegen bei 31% Mannem und 12% Frauen nachweisbar (Tab. 24). 

Tab. 24. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Vorkommen der anterio-posterioren Abflachung des oberen Femurschaft
drittels-Vertretung der Kategorien (MARTIN - SALLER I 957). 

Kategorie Manner Frauen Insgesamt 
N % N % N % 

Hyperplatymerie 13 22,4 34 37,4 47 31,5 
Platymerie 27 46,6 46 50,6 73 49,0 
Eurymerie 18 31,0 10 ll 28 18,8 
Stenomerie o 1 I 1 0,7 

58 91 149 

4. 7.4. Index platycnemicus 

Das AusmaB der lateralen Abflachung des oberen Tibiaschaftdrittels (platycnemia) bewerteten 
wir bei 41 Mannem und 63 Frauen. Die meisten Individuen hatten Schienbeine ohne nachweisbare 
Verflachung, d.h. sie sind tiberwiegend euryknem oder mesoknem. Das gilt sowohl ftir Manner, als 
auch ftir Frauen. Platykneme Schienbeine kamen lediglich in einer gemigen Frequenz vor (9,8 % 
Manner und 9 % Frauen, Tab. 25). 

Tab. 25. Mikulčice-Valy, Griiberfeld Kostelisko. Vorkommen der lateralen Abflachung des oberen Drittels des Korpers der 
Schienbeine- Vertretung der Kategorien (MARTIN- SALLER 1957). 

Kategorie Miinner Frauen Insgesamt 
N % N % N % 

Hyperplatyknemie o 1 1,6 1 0,9 
Platyknemie 4 9,8 4 6,4 8 7,5 
Mesoknemie 16 39,0 22 34,9 38 35,5 
Euryknemie 21 51,2 36 57,1 60 56,1 

41 63 107 

4.8. Grabausstattung, soziale Stellung, Topographie des Graberfelds und anthropologische 
Charakteristik 

Auf dem Graberfeld ist die Tendenz zur zentralen Situierung von Grabem rnit reichem Inventar 
zu beobachten. Dies kann verschiedenartig interpretiert werden, wobei sowohl die soziale Stellung, 
die Verwandschaftsbeziehung oder auch die Christianisierung eine Rolle gespielt haben konnte, 
nattirlich konnte es sich auch um einen Zufallsbefund handeln. Der Charakter des Grabinventars 
spricht gegen die Hypothese, daB es sich um das Graberfeld des flirstlichen Militargefolges handelte 
(nur 33 Graber rnit "Militarausstattung"). Er unterstlitzt eher die Annahme einer "allgemeinen" 
Nekropole, wo auch Mitglieder des Militargefolges beigesetzt wurden. Zwischen demographischen 
Grunddaten (Geschlecht, Alter) und der Lage der Graber auf dem Graberfeld Kostelisko gibt es keine 
offensichtlichen Zusammenhange. Wenn wir das Vorkommen von Charakteristiken mit Rticksicht auf 
den Reichtum des Grabinventars verfolgten, zeigten die Ergebnisse im Prinzip keinen Unterschied der 
sozialen Gruppen. Skelette aus reichen und armen Grabem stimmten vollig in der metrischen Charakte
ristik tiberein. Unterschiede, die Stloukal beim Vergleich von Mikulčice und Josefov festgestellt hatte 
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(z.B. STLOUKAL- VYHNÁNEK 1976), wurden in unserem Fall nicht beobachtet. Diese Tatsache 
stimmt mit SchluBfolgerungen von DROZDOVÁ ( 1997) Uberein, die sich mit den potentiellen sozial 
beeinflussten metrischen Unterschieden der groBmahrischen Skelette von Pohansko bei Břeclav 

beschaftigte. Auch das Vorkommen von cribra orbitalia und degenerativen Skelettveranderungen zeigt 
keine Abhangigkeit von der Grabausstattung. Eine Tendenz zwischen Individuen unterscheidlicher 
Schichten zeigt sich lediglich in der Haufigkeit degenerativer Wirbelsaulenveranderungen: bei "reichen" 
Individuen war die Wirbelsaule weniger betroffen. Da Harris' Linien lediglich bei einer kleinen Zahl 
von Individuen mit reicher Grabausstattung beobachtet wurden, war kein Vergleich moglich. 

5. Beschreibung paHiopathologischer Befunde 

5.1. Hyperostosis porotica 

Die Uberwiegend auf den Parietalknochen lokalisierte Porositat kommt bei hamatologischen 
Erkrankungen vor, wie es Rontgenaufnahmen klinischer Falle belegen. Das Erscheinungsbild i st auf 
eine erhohte Blutbildung bei Anemien zuriickzuflihren (NETOUŠEK 1962). Zum Unterschied von 
cribra orbitalia, die ebenfalls mit Anemie in Zusammenhang gebracht werden, wird sie auch in der 
klinischen Literatur angeftihrt, zumeist im Zusammenhang mit Thalassamie (HOFFBRAND - PETTIT 
1989), die zur Gruppe kongenitaler hamolytischer Anemien zahlt. Schadel mit diesen Veranderungen 
(meistens Kinderschadel) wurden in Mikulčice bereits von VYHNÁNEK et al. (1963) beschrieben. In 
einem weiteren Fall wurde irrtiimlicherweise eine solche porotische Hyperostose als postmortale 
Beschadigung des Schadels interpretiert (TESAŘ 1984 ). 

In unserer Kollektion kommt eine porotische Hyperostose an den Schadeln der Graber 1639 (?, 
15-18 Jahre), 1640 (Frau, maturus), 1643 (Kind, 1-2 Jahre), 1810 (Kind, 1-2 Jahre) und 1825 (Kind, 
4-5 Jahre) vor. Bei den Individuen aus den Grabern 1825 und 1643 kommt sowohl porotische 
Hyperostose als auch (Abb. 4) cribra orbitalia (Abb. 5) vor, die- wie oben erwahnt- ebenfalls mit 
der Anemie in Zusammenhang gebracht wird. Hyperostosis porotica entsteht im Kindesalter; die 
niedrige Lebenserwartung der betroffenen Individuen stimmt mit der unglinstigen Prognose bei 
Erkrankungen mit schwerer Anemie Uberein. 

5.2. Angeborene Defekte 

Eine Wirbelanomalie Iiegt nur bei dem Individuum aus Grab 1615 vor: Dieses Individuum 
weist nicht nur eine Ankylose des ersten Halswirbels mit der Schadelbasis, d.h. eine Okzipitalassimila
tion des Atlas auf, sondern auch eine Ankylose von C2 und C3 sowie eine Spondylolysis des 3. 
Lendenwirbels. Die Spondylolysis ist ebenfalls beim Individuum aus dem Grab 1587 (Mann?, liber 50 
Jahre) bei L5 zu beobachten (Abb. 6). Eine unvollstandige Blockwirbelbildung von C3 und C4 kommt 
beim Individuum aus dem Grab 2003 (Mann, Uber 50 Jahre) vor, bei welchem auch das sacrum leicht 
nach links abweicht (maBige Hypoplasie der linken Halfte des sacrum). Eine unvollstandige Block
wirbelbildung unter Beteiligung von C6 und C7 wurde auch beim Individuum aus Grab 1778 (Mann, 
maturus) festgestellt. 

Variationen der Anzahl von Prasakral- und Sakralwirbeln kommen bei zahlreichen Individuen 
vor: Beidseitige (vollstandige) Sakralisation des 5. Lumbalwirbels bei den Individuen aus den Grabern 
1679 (Mann, maturus; Abb. 7), 1775 (Frau, 20-25 Jahre; Abb. 8), 1832 (Frau, 20-35 Jahre) und 1908 
(Mann, maturus, Abb. 9). Eine unvollstandige Sakralisation von LS liegt bei den Individuen aus den 
Grabern 1699 (Mann, 35-50 Jahre, Abb. 10) und 1854 vor (Mann, 35-50 Jahre). Eine Lumbalisation 
des erstren Sakralwirbels wurde bei den Individuen aus den Grabern 1794 (Mann, 17-20 Jahre) und 
1903 (Frau?, 18-20 Jahre) beobachtet. 
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Spina bifida medialis wurde im bereich des dritten Brustwirbels bei dem Individuum aus dem 
Grab 1582 (Kind, 9-10 Jahre; Abb. ll) nachgewiesen. 

Als weitere anlagebedingte Anomalien des Achsenskeletts konnte eine Bifurkation und Rippen
verwachsung (BARNES 1997) bei den lndividuen aus den Grabern 1608 (Frau, maturus), 1821 (Mann, 
maturus) und 1862 (Mann, 20-30 Jahre; Abb. 12) belegt werden. Beim Individuum aus dem Grab 
1815 (Frau, 30-40 Jahre) liegt eine Ankylose von manubrium und corpus sterni, das eine atypische 
Form aufweist, vor. Diese Veranderungen waren vermutlich Bestandteil einer angeborenen Brustkorb
Deformitat. 

Die Knochen des rechten tarsus des lndividuums aus dem Grab 1818 (Frau, 30-40 Jahre) zeigt 
eine auffallige Verlangerung des vorderen Auslaufers calcaneus, dessen Rand mit dem Unterrand von 
os naviculare im Zusammenhang steht. Spuren der Knorpelverbindung, der Synchodrose der beiden 
Knochen (Abb. 13) entsprechen dem angeborenen Zusammenwachsen des calcaneus mit dem os 
naviculare (FREJKA 1970). Die Inzidenz dieser fehlerhaften Verbindung ist in der gegenwartigen 
Population kleiner als 1 % (DUNGL 1989). Die beidseitige calcaneus-naviculare Verknocherung 
kommt in 60 % der Falle vor (TACHDJIAN 1985). Klinisch ist die calcaneus-naviculare Koalition flir 
den Kranken mit Schmerzen im Bereich des AuBenknochels und in dem langlichen FuBgewolbe beim 
langen Stehen verbunden; auch kommt es zu einer Anschwellung im Bereich der Knochel nach einer 
groBeren Anstrengung (FREJKA 1970), wobei bereits erste Probleme im Alter von 8-12 Jahren 
(DUNGL 1989) auftreten konnen. 

Die Konfiguration der Femurkopfe und die beidseitig breite Gelenkpfanne des lndividuums aus 
dem Grab 1689 (Mann, maturus) zeugt von einer Dysplasie der Htiftgelenke, die haufiger einseitig 
und 4-6 mal haufiger bei Frauen als bei Mannem vorkommt (KUBÁT 1975). Der Befund bei diesem 
Individuum ist nicht die Folge einer Luxation, sondern einer beidseitigen leichten Kompensations
dysplasie der acetabula mit einer deutlichen Anteversion des Femurkopfes (Abb. 14). Das beidseitige 
Vorkommen bringt dem Kranken kleinere Probleme, wird aber nicht von deformativen Veranderun
gen begleitet (FREJKA 1970); dem entspricht auch die Abwesenheit der Degenerativveranderungen 
des Hliftgelenks bei diesem Individuum. 

Der rechte femur und die rechte tibia des Individuums aus dem Grab 1632 (Frau?, 35-50 Jahre, 
Abb. 15 a, b) sind deutlich graziler als jene der linken Seite; auch der rechtre talus ist allgemein 
fragiler und deutlich in seiner Form vom linken talus verschieden; die calcanei sind asymmetrisch. In 
der Lange der unteren Extremitatenknochen liegt keine Differenz vor. Der schlechte Erhaltungsgrad -
besonders im bereich der Epiphysen- erschwert bzw. verhindert eine genauere Differentialdiagnose. 
Wahrscheinlich wurde das rechte Bein weniger belastet, woraus eine Muskelathrophie resultierte; dies 
belegen die weniger ausgepragten Muskelansatze. Auffallend ist z.B. der Unterschied zwischen der 
deutlich herausragenden linea aspera des linken femur und der weniger deutlichen linea aspera rechts. 
Als ursache kommt eine InervationsstOrung des rechten Beins in Betracht; nach den vorkommenden 
Formunterschieden des talus und der Rotation des calcaneus in Varositat (pes varus) kann die Ursache 
auch angeboren gewesen sein- z.B. in Form eines pes equinovarus congenitus (DUNGL 1989). 

Von Malformationen weicher Gewebe, die - wenn auch nicht erhalten - anhand der Spuren auf 
dem Skelett identifiziert werden konnen, ist der Befund auf der Innenflache des linken os parietale aus 
dem Grab 1877 (Frau, 35-50 Jahre) interessant. lm oberen Bereich des Os parietale sind Spuren einer 
intrakranialen GefaBmalformation zu beobachten: es handelt sich um einen runden Abdruck eines 
Aneurismas im Bereich der arteria meningea media sin. 

5.3. Degenerative Veranderungen 

Auffállig ist eine Degenerativveranderung im Bereich des linken Ellbogengelenks des 
Individuums aus dem Grab 1860 (Mann, 35-50 Jahre). Es liegen schwere arthrotische Veranderungen 
auf dem Distalende von ulna und radius (Abb. 16) vor, welche infolge der Gelenkaffektion zustande 
gekommen sein dlirften; diese Gelenkaffektion dlirfte wahrscheinlich auf eine Entzlindung - vielleicht 
Folge eines Unfalls- zurlickzuflihren sein. Bei diesem Individuum sind auch arthritische Veranderungen 
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der Schulter-, Hlift- und Kniegelenke zu beobachten, die zum Unterschied von der Sekundarbeschadi
gung des linken Ellbogengelenks eine primare Degenerativveranderung darstellen und sich davon 
durch ihren Charakter unterscheiden. 

Bei dem Individuum aus dem Grab 1573 (Mann, 20-25 Jahre) befinden sich im Lateralbereich 
der Wirbelkorper L4-L5 asymmetrische Knochenneubildungen, die relativ flach und rund sind und 
ihren Urspung in der apophysis anularis haben. Deutlicher sind sie im Bereich von L4/L5, weniger 
auffallend dann bei L3/L4 ausgebildet. Der Fund ist einerseits mit Rlicksicht auf das relativ niedrige 
Alter des Individuums interessant, andererseits deshalb, weil es sich um den einzigen Fall einer 
Knochenneubildung entlang der Wirbelsaule handelt. Ůber die Etiologie dieser Veranderungen konnten 
nur weichteil-anatomische Verhaltnisse in diesem Bereich Auskunft geben (z.B. konnten eine Bifurka
tion der Aorte oder eine Kreuzung der a. iliaca communis und der v. iliaca communis als mogliche 
Quelle mechanischer Irritationen der Rander der Wirbelkorper in Frage kommen, Abb. 17 a, b, c ). 

5.4. Tuberkulose spondylitis 

Tuberkulose der Wirbelsaule wurde in den Mikulčicer Graberfeldern wiederholt beschrieben 
(STLOUKAL- VYHNÁNEK 1976; HANÁKOV Á- VYHNÁNEK 1981; STLOllKAL- VYHNÁNEK 1998). Es 
wird angeflihrt, daB die Tuberkulose der Wirbelsaule eine Krankheit der Kinder und Jugendlichen ist, 
im erwachsenen Alter betrifft sie eher altere Leute (PELNÁŘ 1938). Sie stellt 40 % der Knochen
tuberkulose dar (FREJKA 1970). 

lm Graberfeld von Mikulčice-Kostelisko wurde ein Fall dieser spezifischen Erkrankung der 
Wirbelsaule nachgewiesen. Das Skelett aus Grab 1630 (Frau?, 35-50 Jahre) weist zwischen Brust
wirbel Th3-6 eine Sekundarblockbildung mit charakteristischer Destruktion der Wirbelkorper auf 
(Abb. 19), was einer fortgeschrittenen tuberkulosen spondylitis entspricht. Der Wirbelblock bildet 
einen prominenten gibbus (FREJKA 1970). lm librigen Wirbelsaulenbereich sind degenerative Verande
rungen zu beobachten; andere pathologische Abweichungen wurden bei diesem Individuum nicht fest
gestellt. Die Erkrankung der Wirbelsaule in diesem Bereich ftihrte zu einer deutlichen Deformation 
des Brustkorbs, wahrscheinlich auch zur Lahmung der unteren GliedmaBen und der SchlieBmuskel. 

5.5. Traumatische Veranderungen 

Der Kinderschadel aus dem Grab 1697 (3-4 Jahre) zeigt Spuren einer Verletzung des Stirnbeins 
liber der linken AugenhOhle. Der Schadel ist dort deutlich verdlinnt, kleine Risse machen den 
Eindruck einer Intravitallasionmit teilweiser Heilung. Wegen der Kompaktheit des Schadels und der 
Unmoglichkeit der makroskopischen Endocranialinspektion wurde der Schadel in der endoskopischen 
Ambulanz des Krankenhauses in Říčany mit Hilfe des Gastroskops Olympus GIF-E untersucht. Das 
Endoskop wurde liber das foramen magnum eingeflihrt. Die Untersuchung bewies keine pathologischen 
V eranderungen auf der lamina interna, sie bestatigte nur eine deutliche Rerifizierung des Stirnbeins 
im Bereich des Defektes sowie die Ausdlinnung der SchUifenbeine. 

Eine unverheilte Hiebverletzung wurde auf dem Stirnbein des Individuums aus dem Grab 1678 
(Mann, liber 50 Jahre) festgestellt, eine geheilte Verletzung des Stirnbeins bei dem Individuum aus 
dem Grab 1986 (Mann, liber 50 Jahre). Das Kind aus Grab 1582 (9-10 Jahre) weist eine geheilte 
Verletzung liber der rechten Augenhohle auf (Abb. 18). 

Unter den postcranialen Bruchgeschehen ist die Fraktur des Schllisselbeins am haufigsten: Ein 
posttraumatischer Zustand der clavicula wurde bei den lndividuen aus den Grabern 1745 (Frau, liber 
50 Jahre), 1809 (Mann, 35-50 Jahre), 1845 (Mann, 20-35 Jahre) und 1912 (Mann, 35-50 Jahre; Abb. 
20) festgestellt. Eine geheilte Fraktur des rechten radius wurde bei den Individuen aus den Grabern 
1724 (Kind, unter 6 Monate) und 1906 (Mann, 35-50 Jahre) konstatiert. Die Fraktur des Distalendes 
des rechten radius ist bei dem Individuum aus dem Grab 1857 (Mann, liber 50 Jahre) sichtbar. 
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Eine Serienfraktur der rechtseitigen Rippen wurde bei dem Individuum aus dem Grab 1765 
(Mann, 35-50 Jahre) entdeckt, weiters wurden geheilte Frakturen unterer Rippen beim Individuum aus 
dem Grab 1784 (Mann, 35-50 Jahre) und Frakturen zweier rechtseitiger Rippen bei dem Individuum 
aus dem Grab 1996 (Frau, 35-50 Jahre) festgestellt. Bei dem Individuum aus dem Grab 1787 (Frau?, 
35-50 Jahre) ist eine geheilte Fraktur der 2. rechten Rippe zu beobachten (Abb. 21). 

Die Fonn (Biegung) des rechten Femur des Individuums aus dem Grab 1949 (Frau, liber 50 
Jahre) konnte dem Zustand nach einer Fraktur in der Kindheit entsprechen. Die geheilte Fraktur der 
rechten tibia wurde bei dem Individuum aus dem Grab 1994 (Frau?, 35-50 Jahre) entdeckt. lm oberen 
Drittel des Korpers des rechten femur des Individuums aus dem Grab 1873 (Mann?, 20-35 Jahre) 
wurden entzlindliche Veranderungen entdeckt, die unbestritten im Zusammenhang mít eínem Unfall 
zustande gekommen sein dlirften (Abb. 22). 

Osteochondritis dissecans des Sprunggelenks wurde bei dem Individuum aus dem Grab 1980 
(Mann, 35-50 Jahre) entdeckt- es handelt sich um eine vermutlich durch Unfall (Distorsion des 
Knochels) verursachte abgegrenzte Knochennekrose. Klinisch ist sie bei Belastung, Bewegung oder 
Anstrengung schmerzhaft (DUNGL 1989). 

Spuren eines Subperiostalhamatoms in Form einer Prominenz auf der rechten fibula. wurden bei 
dem Individuum aus dem Grab 1931 (Frau?, 20-25 Jahre) gefunden 

5.6. Artifizielle Eingriffe 

Die postmortal durchgeflihrte Manipulation im Bereich der Hinterhauptoffnung konnte bei 
verschiedenen prlihistorischen Populationen nachgewiesen werden (VYHNÁNEK 1999). Auf unserem 
Gebiet wurden Schadel mit Spuren solcher Eingriffe in Mikulčice (STLOUKAL- VYHNÁNEK 1976) 
gefunden, in der Slowakei sind sie aus Tvrdošovce (THURZO 1978) und Šebastovce (THURZO 1982) 
bekannt. Zum Unterschied zur Trepanation, deren Ursachen zwar mannigfaltig, aber meistens erkllirbar 
sind, bleiben die Ursachen des Eingriffs auf dem Hinterrand des foramen magnum auf der Ebene der 
V ermutungen. 

lm foramen magnum Randbereich des lndividuums aus dem Grab 2004 (Mann, liber 50 Jahre) 
ist eine deutliche bogenformige Erweiterung der hinteren Umfassung mít klaren Spuren des 
verwendeten Werkzeugs sichtbar (Abb. 23). Ganz offensichtlich ist auch die Erweiterung des Hinter
rands des foramen magnum·auf dem Schadel des Individuums aus dem Grab 1815 (Frau, 20-35 Jahre, 
Abb. 24). Diese Funde reihen sich zu den bisher bekannten Fallen aus groBmahrischen Graberfeldern. 
Leider ist auch bei ihnen die Absicht nicht bekannt, mít welcher der Eingriff durchgeflihrt wurde, und 
es kann nicht gesagt werden, ob dieser postmoral oder perimortal erfolgte. Wlirde man liber einen 
Heilungsversuch nachdenken, dann ist der mogliche Grund des Eingriffs gerade in diesem Bereich 
von der Symptomatiologie neurologischer Erkrankungen (MACEK et al. 1973) kaum abzuleiten und er 
ist auch schwer vorstellbar. 

5.7. Benigne Tumore 

Ein kleines Osteom befindet sich auf dem Stirnbein des Individuums aus dem Grab 1792 
(Mann, 35-50 Jahre). Bei jenem aus dem Grab 1902 (?, 35-50 Jahre) kommt ein kleines Osteom auf 
der Innenflache des Stirnbeins vor (Abb. 25); auf dem Iinken os parietale des Individuums aus dem 
Grab 1757 (Mann?, 35-50 Jahre) wurde ein kleines Osteom festgestellt. 
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6. Interpretation einiger demographischer Parameter 

Die Kenntnisse der modernen Demographie deuten darauf hin, daB bei der Mehrzahl der 
urzeitlichen und historischen Graberfelder die Anzahl Kinder in der niedrigsten Altersgruppe (vor 
allem Neugeborener) geringer sind, als man erwarten wlirde. Eine Erklarung kčmnte darin bestehen, 
daB begrabene Kindesskelette wegen der Grazilitat der Knochen nicht erhalten geblieben sind, oder in 
der Tatsache, daB frliher aus den verschiedensten Grtinden nicht alle Kleinkinder der Siedlung auf der 
Begrabnisstatte begraben worden sind (sie muBten nicht unbedingt als vollwertige Mitglieder der 
Gesellschaft aufgefaBt werden) (STLOUKAL 1990). Aus der Berechnung der Sterbetafeln ist zu erkennen, 
daB die Anzahlen an Verstorbenen in den einzelnen Altersgruppen (dx) in indirektem Zusammenhang 
mit den Werten der durchschnittlichen Lebensdauer (ex) stehen. Das bedeutet, daB vorausgesetzt, daB 
die kleinsten Kinder hier fehlen, die Zahlen bei der Ůberlebensrate der Neugeborenen tiberbewertet 
sind.2 In der Arbeit haben wir zwei mogliche Verfahren zum Korrigieren der Anzahl Kinder unter 
flinf Jahren erwahnt (NEUSTUPNÝ 1983; BOCQUET- MASSET 1977). Gehen wir von der indirekten 
Korrelation der Werte dx und ex aus, so sind die Werte der ůberlebensrate von Neugeborenen in den 
korrigierten Tabellen immer niedriger. Sehr aft sinken sie unter den Wert zwanzig ab. Der 
Reziprokwert der durchschnittlichen Lebensdauer von Neugeborenen wird als die so genannte 
Natalitatsgrenze der Gruppe erachtet. Bei einer ortsansassigen Population ist sie gleich dem groben 
NatalitatsmaB und dem groben SterblichkeitsmaB. Bei e0 unter zwanzig lage das grobe NatalitatsmaB 
also liber 50 %o, was bei den historischen Populationen nach STLOUKAL (1989) unwahrscheinlich ist. 
Diese Situation ist auch bei dem Graberfeld Kostelisko eingetreten, wo die rnittlere Lebensdauer der 
Neugeborenen in der korrigierten Tabelle gegenliber den vorherigen 23 auf 18,7 abgesunken ist. Das 
grobe NatalitatsmaB stieg von 43,5 %o auf den Wert 53,4 %o an. Aus dieser Sicht sind deshalb die 
unkorrigierten Werte der Lebenserwartung der Neugeborenen realer. Die Werte von e0 gehen bei den 
historischen Populationen nicht stark auseinander. Bei den Bevolkerungsgruppen auf dem Territorium 
der ehemaligen Tschechoslowakei bewegen sie sich im Bereich von rund zehn Jahren (STLOUKAL 
1990). Die Unterschiede in den Werten der mittleren Lebensdauer der Neugeborenen zwischen den 
historischen Perioden (oder Kulturen) sind im Wesentlichen die Gleichen wie beispielsweise im 
Rahmen der altslawischen Populationen (STLOUKAL 1989). Bei den urzeitlichen Graberfeldern haben 
wir aber fast jedes Mal das Problem rnit der nicht ausreichenden Anzahl an lndividuen. Beispiels
weise beim polykulturellen Graberfeld in Prag 5- Jinonice betrug der Wert e0 fiir die Únětice-Kultur
Zeit rund 27 Jahre (35 Individuen) und fiir die Latene-Zeit 28 Jahre (42 Individuen) (VELEMÍNSKÝ
DOBISÍKOVÁ 1998). Der Unterschied zwischen den mindestens Tausend Jahre voneinander entfem
ten Gruppen ist also minima!. Bei den Bewohnem Prags im Hochmittelalter (Prag 1 -Vratislav
Palast) hat e0 einen Wert von ebenfalls 27 J ahren (DOBISÍKOV Á et al. 1996). Interessent i st hierbei, 
daB bei der tschechischen Bevolkerung vom Ende des 19. J ahrhunderts die Lebenserwartung der 
Neugeborenen bei Mannem 36 Jahre und bei Frauen fast 40 Jahre betrug, bei der rezenten Population 
aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat e0 schon den Wert von 68 (72) Jahren bei den Mannem 
und 74 (76?) Jahren bei den Frauen. Die geringe Variabilitat der Werte von e0 deutet auf geringe 
Unterschiede in der Altersstruktur der urzeitlichen und der historischen Bevolkerungsgruppen hin. 
Darnit hangt auch die verhaltnismaBig geringe Spanne der durchschnittlichen Lebensdauer der 
Individuen zusammen. 

In Kostelisko wurden die Manner im Durchschnitt 40 Jahre und die Frauen 37 Jahre alt. Bei der 
Bevolkerung des GroBmahrischen Reichs war ein hoheres Durchschnittsalter bei den Mannem iiblich 
(STLOUKAL 1990). Das gilt auch bei allen Begrabnisstatten von Mikulčice. In der Gegenwart ist dies 
umgekehrt. Der diachrone Trend des Anwachsens der durchschnittlichen Lange des menschlichen 
Lebens von den alteren Zeiten bis zur Gegenwart existiert zwar, dieser Anstieg ist aber nicht flieBend 
und es gibt hier Schwankungen. Die Menschen aus der Bevolkerung von Mikulčice wurden im Schnitt 
bis zu zehn Jahre alter als die Bewohner von Jinonice aus der Únětice-Kultur- oder der Latenezeit 

2 Niedrige Anzahl der kleinsten Kinder kann auch mit der Bewaldung der Lage Kostelisko zusammenhangen, die eine 
schlechtere Erhaltung der Skelette vcrursachte. 
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(VELEMÍNSKÝ- DOBISÍKOV Á 1998). Die Beurteilung der paHiodemographischen Entwicklung erschwert 
der Leichenbrandritus, der ftir einige Perioden typisch war, beispielsweise ftir die mittlere und die 
gesamte jtingere Bronzezeit. 

Auf dem Graberfeld Kostelisko wurden sehr wenige Manner begraben. Einen so niedrigen 
Anteil an mannlichen Grabern hat keine der Begrabnisstatten von Mikulčice. Der Maskulinitatsindex 
konnte theoretisch ansteigen, wenn das gesamte Graberfeld untersucht werden wtirde, eine deutliche 
Ánderung ist wegen der Topographie des Graberfeldes jedoch nicht zu erwarten. Diese Tatsache steht 
im Widerspruch zu der Hypothese, daB man in Kostelisko vor allem die AngehOrigen der milita
rischen Gefolgschaft als vorausgesetzte Bewohner der Vorburg begraben hat (vgl. STAŇA 1997). 
Erkennen laBt sich auch ein wesentlicher Unterschied zwischen Kostelisko und dem Graberfeld bei 
der Basilika (Mikulčice II) - den zwei groBten Graberfeldern, die sonst einige identische archaolo
gische Merkmale aufweisen. Nach dem Maskulinitatsindex und den weiteren anthropologischen 
Charakteristiken sowie dem Reichtum der Grabausstattung wtirden wir als letzte Ruhestatte der Krieger 
des Ftirsten eher den Friedhof bei der III., eventuell II. Kirche in der Hauptburg von Mikulčice 
ansehen, wo der Maskulinitatsindex am hochsten ist. Blattern wir die Ergebnisse der vorangegange
nen Erforschungen von mittelburgwallzeitlichen Fundstatten durch, so wurde ein so starkes Úbergewicht 
weiblicher Graber nur vereinzelt festgestellt, wohl nur beim "landwirtschaftlichen" Josefov 
(HANÁKOV Á- STLOUKAL 1966; STRÁNSKÁ et al. 2002) und auf dem Graberfeld in "Lesní školka" 
(Waldbaumschule), des Burgwalls Pohansko bei Břeclav (DROZDOVÁ 1997). Die Geschlechtsstruktur 
in Kostelisko weicht also leicht von der "Norm" ab- in der Regel tiberwiegen weibliche Graber 
maBig (STLOUKAL 1989). Auf dem Burgwall Mikulčice-Valy hat man ein ahnliches Úbergewicht der 
Frauen nur bei der sog. XII. Kirche (STLOUKAL- VYHNÁNEK 1998) und bei der IV. Kirche fest
gestellt (STLOUKAL 1969). lm ersteren Falle handelt es sich aber um eine kleine Begrabnisstatte, 
deren Grenzen nicht klar definiert worden sind. 

Auf Kostelisko liegen zwar mehr Erwachsene als Unerwachsene begraben, der Unterschied ist 
aber nicht groB. Die hier begrabenen Menschen starben in jtingerem Alter als auf den tibrigen 
Graberfeldern von Mikulčice, sie erreichten das niedrigste Durchschnittsalter. Die meisten Individuen 
starben im adulten Alter; der Anteil an Individuen, die alter als vierzig Jahre waren, ist hier am 
niedrigsten von allen Mikulčicer Graberfeldern. In dieser Hinsicht weicht die Alterszusammensetzung 
vom dem "tiblichen", au s den mittelburgwallzeitlichen, eventuell allgemein frtihmittelalterlichen 
Graberfeldern bekannten Zustand nicht ab (z.B. STLOUKAL 1989). 

Der Vergleich der Graberfelder im Bereich der Hauptburg und im Suburbium auf der Fund
statte Mikulčice-Valy deutete auf einige Unterschiede hin. Wegen der nicht vollstandig ergrabenen 
Flache des Standorts haben die Ergebnisse vorlaufigen Charakter. Auf der Burg tiberwiegen mannli
che Graber, hier wurden weniger subadulte Individuen begraben als im Suburbium, die Lebenserwartung 
der Neugeborenen war hier erkennbar hOher und die Menschen erreichten hier im Durchschnitt ein 
hoheres Alter. Auf der Burg waren im Vergleich zur Lage im Suburbium auch die "nichtproduktiven" 
Bevolkerungsteile starker vertreten, insbesondere die alteren Individuen. Die Tatsache, daB hier 
Begrabnisse alterer Individuen haufiger waren, insbesondere von Mannem, ist logisch, wenn wir 
einmal in Betracht ziehen, daB Manner in der damaligen Gesellschaft im Vergleich zu Frauen eine 
bedeutendere Stellung inne hatten, vor allem in hoherem Alter. Das Begrabnis im Inneren der Burg, 
vor allem in der Nahe wichtiger sakraler oder weltlicher Objekte konnte als Wertschatzung der 
Personlichkeit des Verstorbenen erachtet werden. In Mikulčice konnten solche Objekte z.B. die 
Basilika und der Palast reprasentieren. Damit wollen wir aber keinesfalls behaupten, daB man im 
Suburbium nicht auf das Grab eines gesellschaftlich hoher gestellten Individuums stoBen kann. Der 
Charakter des Grabinventars des Graberfeldes Mikulčice-Kostelisko deutet hierauf im Úbrigen 
deutlich hin (z.B. KLANICA 1987b, 1989, 1991; STAŇA 1997). Der demographische Charakter des 
groBten Graberfelds im Suburbium von Mikulčice bestatigt nur indirekt, daB wir den Vertretern der 
hoheren Schichten der groBmahrischen Gesellschaft Ofter auf den Graberfeldern bei den Kirchen der 
Hauptburg begegnen konnen, als im Suburbium. Demgegentiber lebte im Suburbium eher der 
"produzierende" Teil der Gesellschaft und wurde hier auch begraben. 
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Der demographische Charakter des Graberfelds Kostelisko ist erheblich anders, im Grunde 
antagonistisch im Hinblick auf die Graberfelder, rnit denen es archaologisch in Zusammenhang 
gebracht wurde. Wir meinen vor allem die Begrabnisstatte bei der Basilika auf der Huptburg von 
Mikulčice. Kostelisko weist demgegenliber eine Reihe von Analogien zur Grabstatte in Josefov auf. 
Das heiBt zum Graberfeld einer kleinen, armen Agrarsiedlung, wo man sich den geringen Anteil an 
mannlichen Grabern mit Weggang der Manner in die nahe gelegene Siedlungsagglomeration 
Mikulčice erklart. Der Grund konnte der Militar- oder andere Dienste in der Burg sein (HANÁKOV Á
STLOUKAL 1966; STRÁNSKÁ et al. 2002). 

7. Moglichkeiten und Grenzen der anthropologischen Erforschung historischer 
Graberfelder 

Die Methoden, die wir bei der osteologischen Ermittlung der wichtigsten demographischen 
Daten - der Geschlechtszugehbrigkeit und des Alters zum Todeszeitpunkt - verwenden, wurden 
anhand rezenter Populationen ausgearbeitet. Wenn wir sie auf historische Populationen anwenden 
wollen, so mlissen wir hier imrner die Moglichkeit in Betracht ziehen; daB die Situation- z.B. das 
AusmaB des Geschlechtsdimorphismus oder die Geschwindigkeit des biologischen Alterungsprozesses -
in der Vergangenheit anders gewesen sein kann als der Zustand bei der heutigen Bevolkerung. Eine 
wesentliche Rolle kann auch die demographisch abweichende Herkunft der untersuchten und der 
Referenzpopulation spielen. 

Auf dem Gebiet der osteologischen Ermittlung der Geschlechtszugehorigkeit ist die Lage noch 
vergleichsweise glinstig, zurnindest bei Erwachsenen. Bei subadulten lndividuen sind wir nicht in der 
Lage, das Geschlecht morphologisch zu ermitteln. Methoden gibt es zwar, ihre Zuverlassigkeit ist 
aber gering. Die Hoffnungen sind in dieser Hinsicht auf die Genetik gerichtet (z.B. BROMOVÁ et al. 
2003). Beim erwachsenen Individuum ist die zuverlassigste Methode zur Ermittlung des Geschlechts 
diejenige anhand der Morphologie der Beckenknochen, wo man wegen der Reproduktionsfunktion 
der Frauen die beweiskraftigsten und in der Population "konstantesten" Unterschiede zwischen beiden 
Geschlechtern nachgewiesen hat (z.B. BRůžEK 2002a). 1st das Becken nicht vorhanden, so kann man 
andere Methoden anwenden, ihre Zuverlassigkeit ist aber bereits wesentlich niedriger. Gerade hier kann 
eine wesentliche Rolle die bereits erwáhnte Tatsache spielen, daB die GroBenordnung des Geschlechts
dimorphismus bei der erforschten und der Referenzgruppe aus der Gegenwart nicht Ubereinstimrnen 
mlissen. Als idea! geeignet erscheint in dieser Hinsicht deshalb das Verfahren der primaren und 
sekundaren Geschlechtsanalyse (z.B. ČERNÝ 1999, MURAIL et al. 1999), bei dem zunachst das 
Geschlecht bei den Skeletten rnit Beckenknochen (primare Analyse) errnittelt und anschlieBend im 
Rahmen dieser Gruppe von lndividuen mít errnitteltem Geschlecht metrisch der Geschlechtsdimorphis
mus ausgewertet wird. Auf Grund der "beweiskraftigsten" MaBe werden dann geschlechtsdiagnostische 
Diskriminierungsformeln aufgestellt, mithilfe derer dann- auf einem bestimrnten Wahrscheinlichkeits
niveau- die Geschlechtszugehorigkeit der Skelette ohne Beckenknochen bestimmt wird (sekundare 
Analyse). Stehen keine von einer erforschten Population abgeleiteten geschlechtsdiagnostischen 
Diskriminierungsformeln zur Verfligung und ist das Skelett ohne Becken, so ist es besser, die 
Geschlechtsangehorigkeit mithilfe eines Vergleichs der Ergebnisse mehrerer Methoden zu errnitteln. 
Dies, wenn es der natlirliche Erhaltungsgrad des Skeletts gestattet. So sind wir auch im Falle der 
Begrabnisstatte Kostelisko vorgegangen. Das Geschlecht geben wir dort, wo es nicht anhand der 
Beckenknochen ermittelt worden ist, rnit Fragezeichen an. Gegenwartig lauft eine Forschung mit dem 
Ziel, die geschlechtsdiagnostischen Formeln flir die sekundare Geschlechtsanalyse bei der groB
mahrischen Bevolkerung aufzustellen. 

Bei dem Bestreben, das biologische Alter des lndividuums zum Zeitpunkt seines Todes zu 
ermittelt, stoBen wir auf wesentlich groBere Probleme. Allgemein gilt, daB je Álter das Individuum ist, 
desto problematischer sich auch die Ermittlung seines biologischen Alters gestaltet. Wesentlich besser 
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ist die Lage bei immaturen lndividuen- bei kindlichen Skeletten unter 10 Jahren HiBt sich das Alter 
mit einem Fehlerbereich von ±2 Jahren ermitteln. Bei juvenilen lndividuen ist eine Spanne von flinf 
Jahren real, in einigen Fallen kommt man an das genaue Alter etwas naher heran. Bei der Ermittlung 
des osteologischen Alters bei Erwachsenen spricht man besser nur von einer Altersschatzung. Die 
liblicherweise benutzten Zehnjahresspannen sind der maxima! mógliche Kompromiss zur realen 
Aussagekraft der bisherigen Methoden. Nur bei Individuen, die vor ihrem dreiBigsten Lebensjahr 
gestorben sind, ist unter bestimmten Umstanden eine leichte Prazisierung móglich. Dies bestatigen 
auch Untersuchungen von Skeletten mit erwiesenen genealogischen Daten (z.B. DOBISÍKOV Á et al. 
2001). Der "Abnutzungsgrad" von Skeletten, die wir Individuen Uber 50 Jahren zuschreiben, wird von 
unserer "Methodik" eher Uberbewertet und entspricht in Wirklichkeit im Schnitt sehr viel alteren 
Einzelpersonen. Die Menge der Veranderungen bei den altersdiagnostischen Merkmalen ist bei einem 
Menschen im Alter zwischen zwanzig und sechzig Jahren nicht so groB. Zum Beispiel beim Abbau 
der Spongiosa in den Epiphysen der Langknochen gibt es bei lndividuen in den Altersgruppen von 
dreiBig bis vierzig Jahren und von flinfzig bis sechzig Jahren nicht so groBe Unterschiede, wie sie in 
der Methodik prasentiert werden. Hier muB erneut auch die Tatsache unterstrichen werden, daB die 
Bewertungskriterien von rezenten Populationen abgeleitet sind. Auch wenn wir bedenken. daB die 
Menschen in frUheren Zeiten im Schnitt kein so hohes Alter wie heute erreichten, dUrfte die Anzahl 
von mehr als flinfzig Jahre alten Individuen auf den historischen Graberfeldern hóher sein. Die 
Ausgliederung der Kategorie seniler Individuen erscheint in diesem Falle als liberfllissig und auch 
deshalb sind breitere Alterskategorien eher angebracht. Allgemein gilt jedoch, daB jede beliebige 
Grenze ein Problem darstellt und wir um falsche Zuordnungen nicht umhinkommen. Wenn ein Skelett 
in der Gerichtsmedizin untersucht wird, wo das Ziel in der Identifikation der konkreten Person 
besteht, ist das Gewinnen genauestmóglicher Daten von grundlegender Bedeutung und bei der 
Formulierung der Sch!Usse liber das Erlebensalter ist hóchste Vorsicht geboten. VerhaltnismaBig idea! 
i st die unlangst ausgearbeitete Kompilationsmethode von SCHMITT (2001 ), wo zwar die GróBen
ordnung des biologischen Alters herkómmliche Parameter bestimmen (facies auricularis, facies 
symphysialis, ťacies sternalis costae), die eigentliche Ermittlung des Alters aber auť Grund der 
aposteriorischen Wahrscheinlichkeitstheorie von Bayes erfolgt. Das Ergebnis ist dann die Konstatie
rung, daB das Individuum mit einer Wahrscheinlichkeit von "x" % im Alter zwischen "x-y" Jahren 
verstarb. Die so ermittelten Zeitspannen sind in der Regel gróBer als zehn oder flinfzehn Jahre. Von 
den herkómmlichern Methoden ohne Einsatz von Statistik schreibt man die verhaltnismaBig hóchste 
Genauigkeit der Methode zu, die auť der Auswertung mehrerer Eigenschaťten am histologischen 
DUnnschliff einwurzeliger Zahne basiert (z.B. VLČEK- MRKLAS 1975). Auch hier bewegen wir uns 
aber hóchstenfalls in GróBenordnungen von Jahrzehnten. 

Das Geschlecht des Individuums und das Alter zum Todeszeitpunkt sind die Ausgangsdaten flir 
die eigentliche palaodemographische Analyse der untersuchten Begrabnisstatte. Wenn wir diese durch
fUhren, mUBen wir den oben genannten methodischen "Unzulanglichkeiten" bei den abschlieBenden 
Interpretationen BerUcksichtigung schenken. Die resultierenden Werte mUssen eher als Schatzung 
verstanden werden, die (in unserem Fall der "groBmahrischen") Realitat mehr oder weniger nahe 
kommen. Stellen wir beispielsweise ein Durchschnittsalter um die 35 Jahre ťest, so heiBt das nicht, 
daB diese Menschen nicht auch sechzig Jahre alt werden konnten, sondern daB solche Individuen in 
der untersuchten Gruppe nicht liberwogen. In den Reslimees sollte man die Werte der entsprechenden 
Parameter deshalb besser im "Bereich von bis" angeben. 

W erden die demographischen Parameter au s der Sterbetafel berechnet, s o geht man vom 
Vorhandensein einer ortsansassigen Bevólkerung aus. Diese hat eine gleich bleibende GróBe ohne 
natlirlichen Zuwachs und bei ihr werden keine geografischen Verlagerungen der Bevólkerung berlick
sichtigt. Eine solche Population gibt es natUrlich nicht, wegen des Fehlens genauerer Eingangsdaten 
ist dies aber das einzige Verfahren, wie man an wenigstens eine grobe Vorstellung vermittelnde 
Kenntnisse liber die Demographie der frliheren Bevólkerung herankommt. 

Der erste Schritt beim Aufstellen der Tabellen besteht darin zu ermitteln, wie stark Individuen 
in den verschiedenen Altersgruppen vertreten sind. Damit gelangen wir zu dem bereits erwahnten 
Problem der Palaodemographie, und das ist die Móglichkeit der osteologischen Bestimmung des 
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biologischen Alters zum Todeszeitpunkt. Skeptische Forscher, die am Sinn einer naheren Bestimmung 
des Todeszeitpunkts bei erwachsenen Individuen ihre Zweifel hegen, gehen davon aus, daB die 
Verteilung in der Sterbetafel nur eine Aussage dartiber hergibt, ob wir es mit einer "normalen" oder 
"untypischen" (Epidernien) Populationsgruppe zu tun haben (z.B. BRŮŽEK 2002b). Sind also markan
ter nur die niedrigeren Altersgruppen vertreten, so mtiBen wir entweder eine auBere Todesursache in 
Betracht ziehen (z.B. Unfall) oder vermuten, daB sich irgendeine Krankheit, eine Epidemie ausgebrei
tet hat. AusschlieBen laBt sich logischerweise auch nicht die Moglichkeit, daB es sich um eine 
Zufallerscheinung handelt beispielsweise infolge einer nicht vollstandigen Entdeckung des Graber
feldes. Optimistischere Forscher (z.B. STLOUKAL 1999) nehmen demgegentiber an, daB eine in eine 
Richtung fehlerhafte Alterseinstufung in einer groBen Serie, wie es Kostelisko ist, durch einen 
entgegen gesetzten Fehler kompensiert wird. Lassen wir die zweite "unexakte" Variante zu, so mtiBen 
wir auf jeden Fall rnit breiteren Altersbereichen arbeiten. Eine Auflistung der erwachsenen Individuen 
in Gruppen mit Ftinfjahresabstanden (z.B. DROZDOVÁ 1997) erachten wir als irreftihrend. 

Graberfelder steHen ein Populationsmuster dar, jedoch ein unvollstandiges. Die archaologische 
Grabung entdeckt nicht in der Regel die ganze Flache des Graberfeldes, manches Skelett bleibt nicht 
erhalten- der Anteil an Kindern in den niedrigsten Altersgruppen ist gewohnlich "unterbewertet". 
Betrachten wir das Versterben in den verschiedenen Altersgruppen und unternehmen wir einmal den 
Versuch, den Zustand in Verbindung mit dem Gesundheitszustand, der Immunitat der Individuen zu 
interpretieren, so mtissen wir bei der Arbeit rnit noch einer unangenehmen Tatsache rechnen. Es ist 
wahrscheinlich, daB in den niedrigeren Altersgruppen eher immunologisch weniger widerstandsfahige 
Individuen vertreten sein werden im Vergleich zu den Individuen in den hi:iheren Altersklassen. Hinzu 
kommen Individuen, die infolge von Unfallen oder durch fremdes Verschulden ums Leben kamen. 

Werten wir die mit Ontogenesestorungen erklarten Merkmale nur beim unerwachsenen Teil der 
Population, so beschreiben wir deshalb den Zustand vor allem beim gesundheitlich weniger wider
standsfahigen Teil der Bevolkerung. Ein typisches Beispiel sind die Harris-Linien, deren Wertung 
sich auBerdem noch wegen ihrem moglichen Verschwinden (Obliteration) im Erwachsenenalter 
kompliziert gestaltet. Fassen wir die Menge an Linien a! s Ausdruck der "Widerstandskraft", ais Úber
windung unspezifischer "Belastungssituationen" auf, so ist tiberhaupt nicht ausgeschlossen, daB ein 
alteres Individuum, bei dem keine Linie gefunden wurde, nicht mehr "Belastungsereignisse" durchlebt 
(tiberwunden) hat als beispielsweise ein juveniles Individuum mit vielen deutlichen Linien. Ein 
Fehlen dieser Linien muB also nicht unbedingt die Abwesenheit von Wachstumssti:irungen bedeuten. 

Vergleichen wir zwei Populationsgruppen auf der Grundlage eines biologischen Merkmals, das 
mit der Geschlechtszugehi:irigkeit oder dem Alter korreliert (z.B. degenerative Veranderungen der 
Gelenkverbindungen), so kann der Unterschied in ihrer demographischen Zusammensetzung eine 
wesentliche Rolle spielen. 

Bewegen wir uns auf dem Feld der "historischen" Anthropologie, so sind (und bleiben) die 
Moglichkeiten immer begrenzt, immer werden wir auf "methodologische" Probleme stoBen. An 
Komprornissen kommt man nicht vorbei. Diese "Unzulanglichkeiten" dtirfen wir aber nicht tiber
sehen, wenn wir die Ergebnisse dann interpretieren. Wir sind deshalb i.iberzeugt, daB die Schatzung 
des biologischen Alters bei erwachsenen Individuen Sinn macht, solange wir uns innerhalb der realen, 
d.h. breiter gefaBten Angaben bewegen. Dies fassen wir so auch rnit Rticksicht auf die Bewertung der 
weiteren biologischen Eigenschaften auf. Die demographische Analyse einer Begrabnisstatte deutet 
immer nur auf einige Trends beztiglich der Struktur der Gesellschaft hin. 

8. Zusammenfassung 

In den Jahren 1984-1990 verlief die archaologische Grabung auf dem Graberfeld Kostelisko im 
Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Die Fundstelle liegt auf einer Sanddtine si.idlich der 
Hauptburg. Die Grabung wurde durch das Archaologische Institut der Akademie der Wissenschaften 
der Tschechischen Republik Brno, Arbeitstatte Mikulčice unter der Leitung von Z. Klanica durch-
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geflihrt. Es wurden 425 Graber rnit Knochentiberresten von 456 Individuen freigelegt (lnv.Nr. 16752-
17003. Es handelt sich um das zweitgroBte groBmahrische Graberfeld im Rahmen dieser Siedlungs
agglomeration. 

Der erste Teil der unterbreiteten Arbeit beinhaltet Charakteristiken, die im gewissen MaBe liber 
die Lebensbedingungen nicht nur der vorliegenden, sondem der ganzen Mikulčicer Populationsgruppe 
Auskunft geben (Kap. 1-4). Diese Charakteristiken konnen als Indizien einer unspezifischen Belastung 
der Bevolkerung angesehen werden. Studiert wurden ebenfalls Unterschiede zwischen den jeweiligen 
Individuen rnit Rlicksicht auf den Charakter der Grabausstattung, also auf ihre soziale Stellung. Der 
zweite Teil der Arbeit bringt die Beschreibung konkreter pathologischer Funde. 

Demographische Charakteristik der Populationsgruppe von Mikulčice-Kostelisko 
Das mannliche Geschlecht konnte bei 78 Skeletten (32,1 %), das weibliche bei 134 Skeletten 

(55,1 %) eruiert werden. Wenn Kindergraber mit einbezogen werden, dann bilden lndividuen rnit 
identifiziertem Geschlecht 49,6 %. Der MaskuliniUitsindex ist sehr niedrig, namlich 569,4. Auf dem 
Graberfeld wurden mehr Erwachsene (53,3 %) als immature Individuen (44,3 %) festgestellt, aber der 
Unterschied ist nicht groB. Der Index der Immaturen ist 83,1, wenn Kinder unter 5 Jahren nicht 
einbezogen werden, dann macht sein Wert 0,7 aus. Die Lebenserwartung der Neugeborenen betragt 
23 Jahre, im Fall der Anwendung der Korrektion der Sterblichkeitstabelle von Neustupný betragt sie 
19 Jahre. Die Anzahl von Kindem unter 7 Jahren war deutlich hOher als jene in der Alterskategorie 
infans II. Wenn Kinder unter 5 Jahren auBer Acht gelassen werden, dann ist ein ungefahr vierfaches 
Úbergewicht von Kindem im Alter von 5-10 Jahren liber den alteren zu beobachten. Kinder starben 
am haufigsten vor ihrem zweiten Geburtstag. Das Erwachsenenalter erreichten ca. 50 % der Einwohner, 
Ianger als 50 Jahre lebten nur 6% der Population. lm Erwachsenenalter starben Leute am óftesten 
zwischen dem 35. und 50. Lebensjahr (24 % ), ungefahr um 115 weniger Individuen starben zwischen 
dem 20. und 35. Lebensjahr (19 %). Das Alter liber 50 Jahre erreichten nur wenige Leute (6 %). Frauen 
starben im Vergleich zu Mannem im jlingeren Alter; das durchschnittliche Alter ungeachtet des 
Geschlechts war etwa 40 Jahre. Das grobe NatalitatsmaB war 43,5 %o, unter der Anwendung der 
Korrektion von Neustupný 53,4 %o. Das Verhaltnis von lndividuen im nicht-produktiven und produk
tiven Alter war 0,46. Wir nehmen an, daB auf Kostelisko in einer und derselben Zeit durchschnittlich 
20-45 Farnilien ihre Toten bestatteten. Die durchschnittliche GroBe der Populationsgruppe wird auf 
100-150 Personen geschatzt. Die demographische Analyse untermauert nicht die Hypothese, daB 
Kostelisko die Nekropole des flirstlichen Militargefolges war. Sie untersttitzt eher die Annahme der 
"allgemeinen" Nekropole, wo unter anderen auch Mitglieder des Militargefolges begraben wurden. 

Kostelisko im Rahmen anderer Mikulčicer Graberfelder 
lm Vergleich mit anderen Graberfeldem von Mikulčice weist Kostelisko die niedrigste Anzahl 

von Mannem und den niedrigsten Maskulinitatsindex auf. Auch Kleinkinder unter 7 Jahren waren 
schwach vertreten, im Gegensatz dazu waren altere Kinder (infans II) zahlreicher. Die Lebens
erwartung der Neugeborenen aus Kostelisko ist niedriger als auf den meisten anderen Graberfeldem 
der Fundstatte. Auf Kostelisko erreichten Leute im Durchschnitt ein niedrigeres Alter, d.h., in den 
demographischen Daten unterscheidet sich Kostelisko von den Nekropolen, rnit welchen es anhand 
archaologischer Charakteristiken verknlipft wird. Von dem Graberfeld an der Basilika auf der 
Hauptburg unterscheidet es sich im Maskulinitatsindex, in der Vertretung immaturer Individuen, in 
der Lebenserwartung der Neugeborenen, in der Lange der biologischen Reproduktionsperiode der 
Frauen, bzw. in dem durchschnittlichen Alter der Individuen. Von dem nahen Graberfeld an der IX. 
Kirche unterscheidet sich Kostelisko durch den Maskulinitatsindex, den Index der Immaturen oder 
durch die mittlere Lebensdauer der Neugeborenen. 

Mikulčice - Hauptburg und Suburbium 
Aus der Fundstelle Mikulčice-Valy wurden bisher 2108 Skelette anthropologisch bearbeitet 

(1009 lndividuen aus der Burg und 1099 aus dem Suburbium). Alle Graberfelder wurden durch M. 
Stloukal bearbeitet (z.B. STLOUKAL- VYHNÁNEK 1976). Der archaologischen Untersuchung wurde 
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bisher nur der kleinere Teil der Fundstatte unterworfen. Der Vergleich der Graberfelder im Areal der 
Hauptburg und jener im Suburbium ist also vorlaufig, trotzdem zeigt er gewisse demographische 
Tendenzen. Auf der Burg wurden mehr Manner, im Suburbium mehr Frauen begraben. Auf der 
ganzen Fundstelle i.iberwiegen maBig Mannerbestattungen (MI= 1044,1). lm Vergleich mit dem 
Suburbium sind auf der Hauptburg mehrere Individuen im erwachsenen Alter begraben (Index der 
Unerwachsenen IN = 75,2), im Suburbium sind Ofter Graber unerwachsener Individuen vertreten 
(IN = 84,3). Auf der ganzen Fundstelle waren Bestattungen erwachsener Individuen um ca. 115 
zahlreicher (IN = 79,8). Die Lebenserwartung der Neugeborenen auf der Burg war deutlich hOher als 
im Suburbium (e0 = 28; e0 = 24,6). Fi.ir ganz Mikulčice betrug sie 26 Jahre. Die Burgeinwohner 
erreichten im Durchschnitt ein hOheres Alter als Leute im Suburbium (44 Jahre; 40 Jahre). Manner 
lebten auf der Burg durchschnittlich 46 Jahre Iang, im Suburbium um 4 Jahre ki.irzer. Die GroBe der 
auf der Hauptburg und im Suburbium bestattenden Populationsgruppe kann anhand bisheriger 
Forschungen als gleich geschatzt werden. 

Geschlechtsdimorphismus und Lateralasymmetrie paarweiser Knochen 
Die metrische Charakteristik der Skelette wies einen ausgepragten Geschlechtsdimorphismus 

auf. Statistisch bedeutsam unterschieden sich fast alle KranialmaBe. Eine Ausnahme bildeten nur einige 
MaBe des Gesichtsteils (M46, M50, M51-2, M54-5). Áhnlich war die Situation bei den metrischen 
Befunden der Postkranialknochen. Statistisch bedeutsame Unterschiede blieben nur bei einigen 
AusmaBen des Brust-, Oberarm- und Oberschenkelknochens sowie der Kniescheibe aus (St2, St3, H9, 
HlO, F9, Ptl, Pt2, Pt3). Bei beiden Geschlechtem unterschieden sich am die Umfange der Lang
knochen am deutlichsten, wesentlich kleiner waren Unterschiede bei SchadelmaBen. Bei Dimensionen 
der beidseitig vorliegenden Extremitatenknochen wurden nur ein paar statistisch bedeutsame 
Lateralunterschiede nachgewiesen. Der groBere Wert trat immer auf der rechten Korperseite auf (Die 
Ergebnisse konnen durch eine niedrige Zahl der zu vergleichenden Falle beeinfluBt sein). 

Korperhohe 
Anhand der LangenmaBe der Langknochen wird angenommen, daB die durchschnittliche 

KorperhOhe bei Mannem ca. 170 cm war, wahrend Frauen im Durchschnitt 161 groB waren. 

Gesundheitszustand des Gebisses 
Die Kariesfrequenz (F-CE) liegt auf Kostelisko im Intervall zwischen 67,5%- 86,5 %. Bei 

Mannem betragt sie 79,2 %, bei Frauen 75 %. Die Kariesintensitat (I-CE) macht 25,7 aus. Manner 
und Frauen weisen fast identische I-CE-Werte auf (HANÁKOV Á- STLOUKAL 1985). Die F-CE und I
CE-Werte deuten an, daB die Bewohner des Suburbiums im Durchschnitt schlechtere Zahne hatten, 
als die auf der Hauptburg begrabenen Leute. 

Karies entstanden ofter in Zahnen des Unterkiefers. Am meisten waren allgemein Molaren 
betroffen, dann folgten Pramolaren. Am zahlreichsten war Karies in den zweiten unteren Molaren (37, 
47), haufig waren sie auch in den ersten Molaren. Bei Eck- und Schneidezahnen kam Karies 
sporadisch vor. lm Oberkiefer konzentrierte sich die Karies in der rechten Halfte des Zahnbogens. 
Falls der Intravitalverlust des Zahns als eine Folge des Gesundheitsproblems des Zahns betrachtet 
wird, sieht die Situation ahnlich aus. Die Kariesfrequenz ist wieder- aber deutlicher- hoher im 
Unterkiefer. Ungefahr 40% unterer erster Molaren wiesen Karies auf, bzw. fielen im Verlauf des 
Lebens aus, andererseits hatten Leute mit oberen ersten Molaren wesentlich weniger Probleme. Ca. ein 
Drittel der Einwohner hatte Schwierigkeiten mit den ersten unteren molaren (36, 46) und ein Fi.inftel 
der BevOlkerung mit den zweiten unteren Pramolaren (35, 45). 

Ca. ll % erwachsener Individuen verloren intravital minima! einen der Vorderzahne, in der 
Regel den oberen Schneidezahn. Verluste beim Unfall konnen hier eine bedeutende Rolle gespielt 
haben. Den Intravitalverlust unterer Milchschneidezahne stellten wir bei einem ca. vierjahrigen Kind 
aus dem Grab 1955 fest. 

Die Retention betrifft am oftesten die dritten Molaren. In 5 Fallen waren weder Schneidezahne 
noch zweite Premolare durchgebrochen. Abnormal war die Situation bei einem juvenilen Individuum 
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(Frau?) aus dem Grab 1702, wo zweite Milchbackenzahne erhalten blieben (55, 75, 85) und zweite 
Pramolaren nicht durchbrachen (15, 35, 45). Einen Zahnengstand fanden wir bei 44 Individuen aus 
Kostelisko. Dieser Zustand betraf in der Regel untere Schneide- und Eckzahne. 

Cribra orbitalia und hyperostosis porotica 
Cribra orbitalia kamen bei 32,8% der Individuen vor- 16,7% der Manner und ll % der 

Frauen (N = 235). Deutliche Unterschiede im Vorkommen dieses Merkmals gibt es zwischen 
einzelnen Altersgruppen. Es war bei 44% der Kinder und 44% der Jugendlichen vorhanden, wahrend 
es bei Erwachsenen nur bei 19% auftrat und ca. 7% davon waren liber 40 Jahre alt. Mit steigendem 
Alter sinkt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von cribra orbitalia, aber die Moglichkeit der 
Remodellierung dieser Veranderungen im Erwachsenenalter ist wahrscheinlich. Bei diesem Merkmal 
liberwiegt nachweisbar das symmetrische Vorkommen, der porotische Typ war am haufigsten. 
Hyperostosis porotica kam nur bei 2,4 % der Individuen vor (N = 209). 

Harris' Linien 
Die auszuwertende Kollektion beinhaltete Schienbeine von 171 Individuen aus Kostelisko und 

aus dem Graberfeld an der IX. Kirche. Harris' Linien wurden anhand der Rontgenaufnahmen in der 
antero-posterioren (vorder-hinteren) Projektion identifiziert. Das Merkmal kam bei 86,7 % der 
Individuen signifikant symmetrisch auf beiden Beinen vor. Ungefahr doppelt so haufig befanden sich 
die Linien in der Distalhalfte des Schienbeins. Die Anwesenheit von mehr als 5 Harris' Linien im 
proximalen Diaphysenbereich war vereinzelt ( 6 % ), im Distalteil trat eine hohere Linienzahl bei 
ungefahr einem Flinftel der Individuen auf. Zwischen Mannem und Frauen gab es keinen dies
bezliglichen Unterschied, bei Frauen wurden Linien ofter in der oberen Diaphysenhalfte entdeckt. Mit 
steigendem Alter sinkt das Vorkommen der Harris' Linien unerheblich; bei den Immaturen kommen 
sie in 90-100 %, bei Erwachsenen in 80-90% vor. Allgemein ist ein Unterschied zwischen den 
Immaturen und Erwachsenen zu beobachten. In der unteren Halfte der tibia ist das Vorkommen von 
Harris' Linien in ho heren Altersgruppen niedriger; zwischen Kindern und Erwachsenen kann der 
Unterschied manchmal sogar 20% ausmachen. Beim Vergleich der jeweiligen Altersgruppen wurde 
nur das Vorkommen, nicht die Zahl, Intensitat oder symmetrische Lage der Linien bei beidseitigen 
Knochen herangezogen. Harris' Linien entstanden im Laufe der ganzen Ontogenese. Wachstums
storungen erfolgten viel haufiger zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr. Das Vorhandensein der Linien 
im Intervall des 9. bis 12. Lebensjahrs ist ca. dreifach so groB gegenliber anderen Altersgruppen. Kinder 
unter 7 Jahren waren mít ihrer Entstehung ca. dreifach weniger betroffen. Bei Kinderskeletten 
kommen die Linien am haufigksten gleichzeitig auf dem Proximal- und Distalteil der tibia vor, bei 
Erwachsenenskeletten liberwiegt eindeutig ihr Vorkommen im distalen Diaphysenabschnitt. 

Hypoplastische Defekte des Zahnschmelzes 
Es wurden Zahne der bleibenden Dentition von insgesamt 60 Individuen untersucht. Heran

gezogen wurden nur Individuen im Kindesalter, deren Zahne weder Abrasion noch Zahnschliff 
aufwiesen. Die Frequenz des Vorkommens von Hypoplasien des Zahnschmelzes war bei der vorliegen
den Stichprobe relativ hoch- sie machte ca. 82% aus. Am groBten war die Frequenz der Hypoplasien 
erwartungsgemaB bei den Frontzahnen, besonders bei Eckzanen. Diese durchaus regelmaBig beobachtete 
Tatsache, daB Frontzahne gegen den nichtspezifischen StreB weniger widerstandsfahig sind als die 
Lateralzahne, wurde bisher nicht erklart. Flir die annahernde Festlegung der Zeitspanne, wo hypo
plastische Defekte am haufigsten entstanden, bedienten wir uns des oberen und unteren Eckzahns, 
denn sie weisen das langste Intervall der Mineralisierung der Krone und gleichzeitig die qiedrigste 
Resistenz gegenliber den Belastungsfaktoren auf. Zur Berechnung des Alters konnten wir unsere 
eigene Regressionsgleichung benutzen, die einerseits aus der Sequenz resultiert, die bei der verfolgten 
Population am haufigsten vorkam (der untere Eckzahn begann ein wenig frliher und endete spater zu 
mineralisieren als der obere), andererseits von Angaben liber die Geschwindigkeit der Mineralisierung 
der bleibenden Zahne der tschechischen Population aus dem Anfang der 80er Jahre (HANDZEL 1996). 
Wir stellten fest, daB bei der vorliegenden Population Hypoplasien am haufigsten in der Zeitspanne 
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zwischen 2,2-3,6 Jahre mit dem Hohepunkt um 2,8 Jahre entstehen. Unter dem gegenwartigen 
Kenntnisstand im gegebenen Bereich kann nur spekuliert werden, ob diese Ergebnisse eine Wider
spiegelung der groBeren Belastung um das 3. Lebensjahr, einer groBeren Empfindlichkeit der 
Zahnschmelzzellen (Ameloblaste) in diesem Alter oder anderer, bisher unbekannter Faktoren sind. 

Degenerative Veranderungen auf der Wirbelsaule und apendikularen Skelettgelenken 
Die Spondylosis wurde bei maxima] 74 Individuen beobachtet (3. Halswirbel); vergleichshalber 

wurde der Mittelwert der Spondylosis einzelner Wirbel oder Abschnitte der Wirbelsaule berechnet 
(VYHNÁNEK- STLOUKAL 1971). Die meisten Individuen wiesen nur leichte spondylotische Verande
rungen auf, gewohnlich waren der untere Teil der Brustwirbelsaule und vor allem der Bereich der 
Lendenwirbelsaule starker betroffen. Veranderungen kamen haufiger auf der Wirbelsaule der Manner 
vor. Mit steigendem Alter stiegen auch das Vorkommen und der Umfang der degenerativen Verande
rungen der Wirbel. Bei der ji.ingsten Gruppe der Erwachsenen traten spondylotische Veranderungen 
fast nicht auf, ausnahmsweise wurde die Anfangsform der Spondylosis beobachtet. Bei Individuen 
zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr kamen Veranderungen vor allem im unteren Bereich der Brust
wirbelsaule und im Lendenbereich vor. Bei Individuen Uber 50 betrafen die Veranderungen in der 
Regel schon die ganze Wirbelsaule. Am meisten war allgemein die Brustwirbelsaule betroffen, 
besonders im unteren Abschnittl und der ganze Lendenbereich. Am starksten war gewohnlich der 
dritte und vierte Lendenwirbel betroffen. Degenerative Veranderungen der Wirbelsaule waren bei der 
Populationsgruppe aus Kostelisko allgemein schwach und kleiner als auf anderen Mikulčicer Graber
feldern (Mikulčice I-III, VI. und IX. Kirche). 

Arthrotische Veranderungen der Gelenke konnten hochstens bei 115 Skeletten beurteilt werden. 
Es wurden folgende Gelenke untersucht: Schulter-, Ellbogen-, HUfte-, und Kniegelenk, FuB- und 
Handgelenk (STLOUKAL- VYHNÁNEK 1975; SCHULTZ 1989). Am haufigsten kam bei allen bewerte
ten Gelenken die schwache Form der Arthrose zum Vorschein. Am haufigsten war mit Degenerativ
veranderungen das HUft- und Schultergelenk betroffen. Mannerskelette wiesen in der Regel umfang
reichere arthrotische Veranderungen des HUft- und Kniegelenks auf. Die Schulter war haufiger bei 
Frauen betroffen. aus dem Gesichtspunkt des Umfangs der Veranderungen gibt es zwischen Geschlech
tern keinen Unterschied. Die Arthrose des Ellbogengelenks war haufiger bei Mannem anzutreffen. 
Mit steigendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens und Umfangs von Degenerativ
veranderungen aller Gelenke. Deutlicher sind Unterschiede zwischen Altersgruppen 20-35 und 35-59 
Jahren, wahrend zwischen den Gruppen von 30-50 und Uber 50 Jahren der Anstieg nicht mehr so 
markant ist. 

Grabausstattung, Sozialstellung, Demographie, Topographie und anthropologische Charakteristik 
Der Charakter des Grabinventars von Kostelisko bestatigt nicht die Hypothese, daB es sich um 

die Nekropole des fUrstlichen Militargefolges handelte (nur 33 Graber mit "Militarausstattung"). Er 
untersti.itzt eher die Annahme einer "allgemeinen" Nekropole, wo auch die Krieger beigesetzt wurden. 
Zwischen demographischen Grunddaten (Geschlecht, Alter) und der Lage der Graber auf dem 
Graberfeld Kostelisko lassen sich keine offensichtlichen Zusammenhange erkennen. Eine wichtigere 
Rolle spielte sicher die Grabausstattung, die Verwandtschaft oder die Reihenfolge des Ablebens, also 
die Eigenschaften, die ohne detaillierte archaologische Bearbeitung des Graberfeldes heute schwer zu 
erfassen sind. Wenn wir das Vorkommen von anthropologischen Charakteristiken mit Ri.icksicht auf 
den Reichtum des Grabinventars verfolgten, zeigten die Ergebnisse im Prinzip keine Unterschied
lichkeit der "reicheren" Gruppe (der sozial hOher gestellten lndividuen?). Die metrische Charakteristik 
der Skelette aus reichen und armen Grabern war ebenfalls identisch. Es wurden keine Unterschiede 
konstatiert, die Stloukal beim Vergleich von Mikulčice und Josefov festgestellt hatte (z.B. STLOUKAL 
- VYHNÁNEK 1976). Diese Tatsache stimmt mit SchluBfolgerungen von DROZDOVÁ (1997) Uberein, 
die mogliche sozial beeinflusste metrische Unterschiede bei groBmahrischen Skeletten in Pohansko 
bei Břeclav untersuchte. Auch das Vorkommen von cribra orbitalia und Degenerativveranderungen 
hangt mit dem Charakter der Grabausstattung nicht zusammen. Von der Andeutung der Unterschiede 
kann nur im Fall der Degenerativveranderungen im Bereich der Wirbelsaule die Rede sein; bei 
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"reichen" Individuen war die Wirbelsaule weniger betroffen. Die Auswertung stóBt jedoch oft auf das 
Problem der niedrigen Zahl der zu vergleichenden Falle. Aus diesem Grund wurden aus dem 
Vergleich Harris' Linien ausgeschlossen. 

Pathologische Funde 
Auf den auf Kostelisko begrabenen Skeletten konnten zahlreiche pathologische Abweichungen 

verschiedensten Charakters beobachtet werden. Relativ haufig waren porositische Veranderungen im 
Schadelgewólbe- hyperostosis porotica (Graber 1639, 1640, 1643, 1810 und 1825). Von angeborenen 
Anomalien der Wirbelsaule ist z.B. bei dem Individuum aus dem Grab 1615 auf der Halswirbelsaule 
einerseits das Zusammenwachsen des ersten Wirbels mit der Schadelbasis, andererseits das Zusammen
wachsen von C2 und C3, im Bereich der Lumbalwirbelsaule dann die Spondylolysis des L3 zu 
beobachten. Die Spondylolysis kommt ebenfalls bei dem Individuum aus dem Grab 1587 an L5 vor. 
Variationen der Zahl prasakraler und sakraler Wirbel sind bei zahlreichen Indi viduen vorhanden 
(Graber 1679, 1775, 1832, 1908, 1699, 1854, 1794 und 1903). Von weiteren Anomalien des Achsen
skeletts kann die Bifurkation und das Zusammenwachsen von Rippen (Graber 1608, 1821, 1862) und 
das Zusammenwachsen von manubria und corpus sterni (Grab 1815) genannt werden. Die angeborene 
Verschmelzung von calcaneus mit os naviculare tritt bei dem Individuum aus dem Grab 1818 auf. Bei 
der Frau aus dem Grab 1632 ist der rechte femur und die tibia deutlich graziler als jene auf der linken 
Seite, auch der rechte talus ist kleiner und weist eine andere Form auf als der linke; die calcanei sind 
asymmetrisch. Als Erklarung kommt die Stórung der Inervation des rechten Beins in Betracht, aber 
die Ursache kann auch angeboren gewesen sein- pes equinovarus congenitus. Von Degenerativ
veranderungen ist der linke Ellbogen des Mannes aus dem Grab 1860 erwahnenswert. Schwere 
arthrotische Veranderungen auf dem Distalende des humerus und im Bereich der Proximalenden von 
ulna und radius entstanden infolge einer Gelenkaffektion, wahrscheinlich einer EntzUndung, wohl im 
Zusammenhang mit einem Unfall. Auf dem Graberfeld wurde ein Fal! der Tuberkulose der Wirbel
saule entdeckt (Grab 1630). Die Wirbelsaule der Frau aus dem Grab 1630 zeigt eine typische gibbus
Bildung (Th 3-6), was der Situierung des tuberkulósen Lagers auf der Vorderseite der Wirbelsaule 
entspricht. Es handelte sich um eine fortgeschrittene tuberkulose Spondylitis, die eine deutliche 
Deformation des Brustkorbs und wahrscheinlich auch die Lahmung der unteren GlieBmaBen und 
SchlieBmuskel verursachte. Eine unverheilte Hiebverletzung des Stirnbeins wurde bei dem alteren 
Mann aus dem Grab 1678 festgestellt, eine verheilte Verletzung des Stirnbeins ist bei dem Mann aus 
dem Grab 1986 zu beobachten. Das ca. 10-jahrige Kind aus dem Grab 1582 zeigt eine geheilte 
Verletzung Uber der rechten Augenhóhle. Unter den postrcanialen BrUchen ist die Fraktur des 
Schltisselbeins am haufigsten (Graber 1745, 1809, 1845, 1912). Eine geheilte Fraktur des radius 
wurde bei den Individuen aus den Grabern 1724, 1906 und 1857 festgestellt. Eine Serienfraktur 
rechtseitiger Rippen wurde bei dem Mann aus dem Grab 1765 entdeckt. Eine geheilte Fraktur der 
rechten tibia kam bei dem Individuum aus dem Grab 1994 vor. Individuen aus Grabern 1949 und 1873 
hatten eine Femurfraktur. Osteochondritis dissecans des Sprunggelenks wurde bei dem Mann aus dem 
Grab 1980 gefunden. Die postmortale Mutilation der Hinterhauptóffnung kommt bei dem Mann aus 
dem Grab 2004 und bei der Frau aus dem Grab 1815 vor. Ein benignes Osteom wurde am Stirnbein 
des Mann es au s dem Grab 1792 und dem Individuum au s dem Grab 1902 diagnostiziert, a uf dem os 
parietale des Mannes aus dem Grab 1757 wurde ein kleines Osteom festgestellt. 
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Abb. 15. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Bei dem 
Individuum aus dem Grab 1632 (Frau ?, 35-50 Jahre) ist 
der rechte femur und tibia deutlich graziler a! s jene auf der 
linken Seite (Abb. 15a), auch der rechte talus ist kleiner 
und von unterschiedlicher Form als der linke, calcanei 
sind asymmetrisch (Abb. 15b ). Al s Erklarung kommt die 
Storung der Inervation des rechten Beins in Erwagung, 
aber die Ursache kann auch angeboren gewesen sein - pes 
equinovarus congenitus. 

Abb. 16. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. 
Arthrotische Veranderungen des linken 
Ellbogengelenks als Folge einer Entziindung 
bei dem Individuum aus dem Grab 1860. 

Abb. 17. Mikulčice-Valy, Graberfeld Kostelisko. Symmetrische produktive Veranderungen auf Seiten der Wirbelkorper L3-L3 
bei einem Mann von 20-25 Jahren (Grab 1573). lhre Ethiologie ist unklar. Sie hangen am ehesten mit anatomischen 
Verhaltnissen im gegebenen Bereich zusammen und steHen ein Ergebnis mechanischer Irritation der Rander der 
Wirbelkorper dar. 
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