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der erhaltenen historischen Berichte direkt auf Ml.hren bezieht, kann man nur 
schwer mit Sioherheit die Stammeazugeh8rigkeit der mlhrischen Kelten bestimmen• 
Aus dem archiologisohen Material geht hervor,dass die keltische Bev8lkerung Mih
rens kulturell sehr nahe den Kelten in B8hmen und in Sohlesien stand. Es 1st si
cher, dass einen derart grossen Raum nicht ein einziger St8lllm beeiedeln konnte. 
Historische Quellen kennen aus unserem Gebiet die Bojer, Voloae teotoaagea und 
Cotini. Welcher dieser StKmme in MJihren siedelte, kann nicht sicher festgestellt 
werden, in der fortgeschrittenen Latene•Zeit zeugen einige Merkmale davon, class 
in Milhren Gruppen einer neuen Bev8lkerung,h8chstwahrscheinlich germanisober ein
drangen. 

Das Entwicklungsbild in Mllhren in der Latenezeit, das wir bringen konnten, 
ist bei weitem nicht vollstlndig. Erste Aufgabe der weiteren Foraohung wird ea

sein, neue Quellen,vor allem aus der Spltlatenezeit zu erwerben, um eine bessere 
Vorstellung Uber das Ende der Latenekultur in Ml!hren zu gewinnen und um besser 
ihre Bedeutung fiir die Entwicklung in den ersten Jahrhunderten naoh der Zeitwen

de zu begreifen. 

Mahren im 1. und 2. Jahrhundert u.z. 

/Thesen der Kandidatenarbeit/ 

Ivan P e Ak a t 

0ie Epoche zu Beginn unserer Zeitrechnung gehort zu den am wenigsten be
kannten Abschnitten der Vorgeschichte des mahrischen Gebietes.Dies ist durch den 
auffallenden V.angel an Funden verursacht,die eine EinreihUD8 in die erste Hlilfte 
•lea l. ,Jahrhunderts gewahren wlirden.Die Latene - Kultur kann ungefilhr im Verlau

fe von vier Jahrhunderten der alten lra ooa bis zur Jahrhundertwende verfolgt
werden, wogegen in den ersten Jahrzehnten nach diesem Datum nur einige verein -
zelte slidliche Importe andeuten, dass sie offensichtlich noch von der keltischen
oevolkerung bentitzt wurden, verllissliche Unterlagen fUr diese Voraussetzung feh
len jedoch vorlKufig. Aus den archMologisohen Quellen entechwinden die luseerun

�en der eigenartigen Kultur der mfillrischen Kelten, von �eren Schicksalen in der
/,ei t n:;1.ch der Jahrhundertwende nichts na.heres bekannt 1st. Auf dem Gebiet, das
sie einst einnahlnen, erscheinen ungeffillr von der Halfte des 1. Jahrhunderts u.�
Funde,die man in Zusammenhang mit dem historisch bekannten Durohdringen der Ger
�anen anfUhren kann.

Die Hinterlassenschaften der materiellen Kultur aus diesem Zeitabschnitt 
kommen sporadisch vor, meistens als Einzelgrlber oder kleinere Grabgruppen. Zu 
einer Vermehrung der Funde kommt es erst im 2. Jahrhundert, insbeeondere in sei
ner zweiten Hlilfte und im darauffolgenden Zeitabschnitt, als die Besiedlungein-
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tensitat in Mahren ihr Maximum erreichte, wovon zahlreiche und ausgedehnte Sied

lungen sowie grossere Graberfelder zeugen. Die Ausbreitung dieser Fundorte,deren 

grosste Konzentration aich im Thaya - Schwarzawa Talgrund, in der Wischauer /Vy

skov/ Pforte und im oberen - sowie unteren Marchgebiet aussert, zeigt una daa 

Ausmass des Siedlungsraumea in Mahren wfllirend der romischen Kaiserzeit an, der 

von den Gebirgsregionen und HUgellandern im Norden, Oaten sowie Westen begrenzt 

und gegliedert und auf der offenen SUdaeite mit der nordlich der Donau gelege -

nen Tiefebene in Nieder-Oeterreich verbunden ist. 

Auf dieeem Gebiet wurden unbefeatigte Niederlaasungen gegrlindet, die bei 

nahen Wasserquellen in Lagen erbaut worden sind, die strategiach keine Bedeutung 

hatten,aber der Wirtschaftsbasie entaprachen.Die Bauten lagen auf der Siedlungs

flliche frei verstreut. Ihr charakteristischer Typus, den wir filr die barbarische 

Baukunst in unaeren Gegenden ale bezeichnend betrachten konnen, waren HUtten mit 

einem Raum von viereckigem Grundrisse.Ihren oberirdischen Teil bildeten anachei

nend geflochtene und mit Leh.In verputzte Wande, an ein Stlitzsystem von aecha Pfo

sten befestigt, die am Umfang des Fussbodena in einem verhaltnismiissig regelmiis

sigen sechseckigen Schema eingetieft waren,und ein Satteldach.Bauten dieser Art, 

die als Wohnung sowie als Werkstatten dienten, waren derart hergerichtet, dass 

die Mehrzahl von ihnen eine bestimmte Orientierung der langeren Achse einhielt , 

und eine gewisse, vielleicht gehoftartige Gruppierung bildete. Die Geaamtanord-

nung der Niederlassungen kann jedoch vorlaufig aufgrund der bisher durchgefUhr

ten Ausgrabungen nicht erkannt werde.n. 

Die verstorbenen Bewohner sind grosatenteils verbrannt vorden und ihre 

tlberreste wurden gemeinsam mit persijnlichen Dingen und Beigaben liberwiegend in 

tonernen Gefassen bestattet. Brandgrubengraber mit Bestattungen ohne Orne kommen 

vereinzelt var und ebenso gering an der Zahl sind Bestattungen unverbrannter Kijr

per in Strecklage.In einigen wenigen Fallen kann man in einer Gruppe absichtlich 

eingegrabener Gegenetande ohne Skelettreete des Verstorbenen,Kenotaphe wahrneh -

men. Die Graberfelder waren meistenteile unweit der Siedlungen angelegt, h!ufiger 

an Stellen, die oberhalb des umliegenden Terrains lagen. Ihre Zahl ist unge

fa.hr sechsmal kleiner ale die Menge der gleichzeitigen Siedlungen,sodass ea nicht 

ausgeschlossen ist,dass filr mehrere �iederlasaungen gemeinaame Graberfelder exi

stierten. 

�urch die· Interpretation archliologischer Quellen, die bei Siedlunge- und 

Graberfeldergrabungen gewonnen wurden und ihre Konfrontation mit Berichten anti

ker Autoren konnen wenigstens einige Merlanale der gesellschaftlich - wirtschaft

lichen Verhliltnisse in unseren Landern im Verlaufe der ersten Jahrhunderte u. z.

erfaset werden. Allein schon die Wahl der Besiedlu.ngelagen,die sich auf Regionen 

mit dem fruchtbarsten Boden begrenzt zeigt, dass in der romischen Kaiserzeit die 

Landwirtschaft und Viehzucht Wirtschaftsbasis blieb,was auch gelegentliche Funde 

von Ku1turfrUchten, landwirtschaftlichem Gerat, Werkzeug /bei der Getreideverar

beitung benlitzt/, zahlreichen Knochen von Haustieren u. a. belegen. Nach der be

obachteten gehoftartigen Gruppierung der HUtten und der landwirtschaftlichen Ob

jekte sche1nt ·es wa.hrscheinlich zu sein, dass die Entfaltung der Sippenurgemein-
s�haft zur Form der nAchbarschaftlichen Gemeinde erwuchs, als sich die
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Nutzniesser des Bodens, der gemeinsames Eigentum war, den Ertrag aneigneten,wel

ohen sie durch seine Bearbeitung erlangten. 

Das Privateigentum der wirtsohaftlichen Objekte und die Mtiglichkeit einer 
Ausnlitzung der Brgebnisse der eigenen .Arbeit vertieften in allen Sohichten die 

Verml:Sgensdifferenzierung, die eich offeneichtlich auoh auf den Gr�berfeldern ia 

der vereohieden reichen Aueetattung der einzelnen Grlber auseerte. Mit der Land
wirtschaft befassten sioh anscheinend einige spezialisierte Handwerker bereits 

nicht mehr, vor allem wahrscheinlich die Metallgieeeer und Schmiede, von dere� 
Titigkeit wir aus Funden von Sohmelz6fen und versoh1edenen E1senerzeugnissen er

fahren, welter Hllndler, Krieger und Angeh�rige der gehobenen Schicht, deren Exi

stenz wir aus ritual unterschiedlichen Bestattungen ahnen, die von einer Menge 
wertvoller Gegenstinde begle1tet s1nd. Einige dieser eozial hoherstehenden Per
sonen nahmen eine bedeutende Stellung an der Spitze der Stammesgebilde oder 

grl:Ssserer VerbMnde ein,zu deren Gebiet offensichtlich auch ein Teil des heutigen 
!,llhrens gehl:Srte.Geschriebene antike Quellen erwMhnen,dass die Macht dieeer Herr

echer dur-ch den Rat der ll testen und die Vereammlung freier MM.nner begrenzt war, 
�oraus gefolgert werden kann, dass in dem Ze1tabschnitt der zerfallenden Sippen

ordnung im germanisohen Milieu verschiedene Forman der sog. Militil.rdemokratien 
entstanden. 

Die Verfolgung dieser Problematik durch archKologische �iethoden 1st be

schwerlich und man kann mit diesen auch nicht verl!salich die Stammeszugehl:Srig

keit der Funde belegen.Die Denkmliler aus der rl:Smiechen Kaiserzeit in Mlhren habe n 

einen ausgeprKgten Charakter,womit sie sich zu dem Elbgermanischen Gebiet melden. 

Ausser einigen Reminiszenzen uril Elementen,die vcn den U.lteren Kulturen dee vorher
gehenden Zeitabschnittes Ubernommen wurden und die diesem gesamten Milieu gemein
eam sind, lussern sie sioh im mMhrischen Material durch keine Merkmale,die einen 

Kontakt.mit der heimischen Unterlage verraten wiirden. Im Vergleich mit der kul
turell verwandten bohmiechen Region fehlen in MIDlren Funde des Plananer-Horizon
tes aus dem th>ergangszeitabechnitt rund um die Jahrhundertwende und des Horizon
tee der Augenfibel aus der ersten HKlfte des 1. Jahrhunderts. Spuren der germa -
nischen Besiedlung des Landes nehmen erst in der zweiten Hlilfte dieees Zeital

ters zu, ale nach dem Abklingen der Bltitezeit des Zentrums in B6hmen die Bedeu
tung des Marchgebietes anwuchs,das in der Nahe des donaullindischen Limes liegt. 
Die festgestellten Denkmliler stehen den Funden aus B6hmen und aus dem deut

schen Elbegebiet nahe, wie besonders einige Keramik - und Fibelformen zei
gen. Mit der Wiederaufnahme der Handelsverbindung zwiachen dem r6misohen 

Gebiet und der Oatseekliste drangen einerseits zahlreiche Erzeugnisee pro

vinzialen Ursprunge,andererseits GegenstMnde aus der nBrdlichen Baohbarschaft in 
MJlhren ein.Die Beziehungen zu· dem schlesisch-polnischen Gebiet sind am beaten im 

Material aua der 2.Hlilfte des 2.Jahrhunderts ersichtlich,als einige Fibeln nord
ostlichen Ursprunge in Mlhren der am meisten benUtzte Typue wurden und ale in der 

Kera.mik jene Formen grosse Beliebtheit gewannen,die duroh Vorlagen aus derselben 

Kulturregion inaplriert waren. 

Die markantesten Verinderungen im kulturellen Inhalt Kussern sich im- Zeit

abschnitt der markomannischen Kriege, in welchen ein wichtiger Gren£stein in der 

Entwicklung /dessen Bedeutung durch die Ubereinstimmende Zeugenschaft histo -
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rischer und archlologischer Quellen unteretrichen ist/, und die Scheide zwischen 
der §lteren und jlingeren r�mischen Kaieerzeit zu ersehen 1st. 

Ein direkter Eingriff der benachbarten Przeworsk-Kultur auf unser Gebiet 
iet nur im mlllirisohen Sohlesien ereichtlioh,im anderen Landesteil kann im weaent

lichen von einer einheitlichen Region der Kultur des Elbgermanisohen Charakters 
gesprochen warden. Das Material, das uns heute zur Disposition eteht, zeugt von 
keiner kulturellen Unterschiedlichkeit zwieohen der nHrdlichen und sUdliche n 
Hlilfte des Landes, wie sie in den vorgeechichtlichen Zeitabechnitten beobachtet 
wird, der Unterschied besteht eher in der chronologisohen stellung der Funde.Die 
Xonzentration der Mltesten Funde in SUdmllhren scbeint anzudeuten, daes die Ger
:nanen in unser Gebiet von SUden her eindrangen, da wir Belege von dem Vordrin
gen Uber OstbHhmen vorlKufig entbehren. Naoh Zeugensohaft echriftlioher antiker 
Quellen wird fast allgemein anerkannt,dass die wichtigste Rolle im vorslawisohen 
Zeitabschnitt der Historie dieser Gegend den Markomannen und Quaden zufiel,nach
dem uns jedoch bisher weder unterschiedliche Besonderheiten ihrer kulturelle n 
lusserungen, noch die territoriale Begrenzung zwisc:hen beiden verwandten Stllmmen 
bekannt 1st, kann man keinen von diesen verlKsslich die mlhrischen Denkmller aus 
der romischen Kaiserzeit zusc:hreiben, wir mUssen uns nur mit der Konstatierung 
zufriedenstellen, dass sie ein Beleg von dem Aufenthalt der Germanen sind, die 
wahrscheinlich der suebischen Gruppe angehorten. 

Nova m1a(opaleolitiok, etanioe u SVitavky 

Bohualav X l i a a 

Objev kosternyoh pozdatatk\1 pleietooenniho 6lovika v opuitinlm hliniltu o
booni oihelny u Svitavky roltu 1962 vyvolal jednak bezproathdni zjiliovaoi air• 
cheologioke praoe /Phhled vjzkumd 1962/, jednak zintenaivnil prazkull p&leoli -
tiokyoh naleziii ve athdni aaati Boakoviokf bri$dy, kt@rlm •• sabfvali pra
covnioi Aroheologiokeho uetavu Os,v 311 take pfedtim. Pfi poohd1kaoh epoJenjoh 
•• sb�rem pfedmltd kamennl vyroby zejmena na pfihodnloh navriioh v okoli Svitav
ky ee podafilo objevit u oeady Vaoulka v blizkoati atatni ailnioe Brno-Lotovioo
novou paleolitiokou etanioi. Vyznaauje •• zna6nl averaznou lcamennou induetrii,
tfiitlnou temif vyhradnl z medovyoh rohovod zapadomoravakeho kfidoveho utvc.ru,
ktere ae vyekytuj{ jako autoohtonni hornina pfimo na nalesilti a ve sna6na mno�
stvi tet v bl11Aim 1 liriim okoli.

Typologicky je doaud soustfedlna industrie rovni! velmi zajimava.Blkdy lze 
intencionalni pfedllllty Vl\beo jen obtilnl odliiit od rohovoovyoh ulomkd,vsnikljoh 
pfirozenou cestou. Maji velmi obdobne tvary a pokryw je atejni ailna bila p�ti
na jako po6etne odltlpky, zlomky a tfieky, pfedstawjici odpad kamenne vyroby. 

v uAt�pech pfevladaji lirAi tvary s jednoduchou faootou a vyeooe vyklenutjm bul
bem; 6epele se zaee preeentuj{ nepravidelnymi tvary. Viti! lom,y se pale dochovaly 
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