
Mitteldonaulandische Hallstattkultur und Lausitzer Kulturkreis - 

Einige Bemerkungen zur Entwicklung gegenseitiger Beziehungen in Mahren

Von Susanne Stegmann-Rajtar, Nitra

I

Die geographische Lage Mahrens spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung seiner 

gesamten vor- und friihgeschichtlichen Entwicklung. Mahren vermittelte den Kontakt zwi- 

schen zahlreichen Kulturen im Norden und Siiden Europas. Der alte Handelsweg fiihrte 

entlang der March uber die mahrische Pforte und verband die nordliche Adria mit der Ost- 

seekiiste. Mahren hatte intensiven Kontakt zu den benachbarten Kulturgruppen, was sich am 

Fundmaterial deutlich erkennen lafit. Importe, aber auch zahlreiche fremde Einflusse auf die 

heimische Produktion charakterisieren neben der ortlichen Tradition das mahrische Sied- 

lungs- und Grabmaterial. Kulturgeographisch gehort der sudliche Teil Mahrens, also das 

Gebiet zwischen Nikolsburg (Mikulov) und Brunn (Brno), schon in fruherer Zeit zum Kul

turkreis des mittleren Donauraums, das mittlere und nordliche Mahren dagegen zum Lau

sitzer Kulturkreis. Das Material mittelmahrischer Fundplatze, zwischen Brunn und Wischau 

(Vyskov), zeigt haufig Mischcharakter, weil dort der Kontakt zwischen beiden Kulturgruppen 

besonders intensiv war.

Mit der Problematik gegenseitiger Beziehungen zwischen den Kulturen der Urnenfelder- 

und der Hallstattzeit in Mahren befafiten sich vorwiegend V. Podborsky, J. Rfhovsky und 

J. Nekvasil1. In ihren Arbeiten werden die Kulturverhaltnisse in diesem Gebiet allgemein 

beschrieben und die Hallstattisierung des nordmahrischen Zweiges der Lausitzer Kultur an- 

hand zahlreicher Funde belegt. Trotz dieser Studien mangelt es bis heute an Arbeiten, die auch 

den Einflufi benachbarter Gebiete auf die siidmahrische Hallstattgruppe naher analysieren. 

Dabei wird gerade hier, in der nordlichsten Peripherie des Hallstattkreises, Vieles erkennbar, 

was AnlaB gibt, fiber den Verlauf der historischen Ereignisse nachzudenken. Der starke Ein- 

flub aus dem Zentrum des Hallstattgeschehens und die unmittelbare Nachbarschaft zum 

Lausitzer Kulturkreis kennzeichnen die Entwicklung der siidmahrischen Gruppe. Aufgrund 

der Mittlerstellung, die dieses Gebiet hat, liegen aussagekraftige Fundkomplexe vor, in denen 

Kulturstromungen aus verschiedenen Regionen zusammentreffen. Sie geben uns Gelegenheit, 

ihren kulturellen Mischcharakter zu hinterfragen; gleichzeitig gewinnen wir wichtige relativ- 

chronologische Fixpunkte, um die Beziehungen zwischen den Kulturgruppen auch zeitlich 

festzulegen.

In diesem Beitrag werden ausgewahlte Siedlungs- und Grabkomplexe aus beiden Teilen

*) J. RIhovsky, Problem expanse lidu s luzickou kulturou do stfedmho Podunajl. Arch. Rozhledy 10, 1958, 

203 ff. - V. Podborsky, Mahren in der Spatbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit (Brno 1970). - J. Nekvasil, 

Pronikam horakovske kultury do oblasti luzickych popelnicovych poll. Sbornik Ceskoslovenske Spolecnosti Arch. 2, 

1962, 141 ff. - Ders., Die jiingere und spate Stufe des Hallstattabschnittes der Lausitzer Kultur in Mahren. In: Sym

posium Smolenice 1970 (Bratislava 1974) 253 ff. - Ders., Die Anfange der Hallstattisierung des mahrischen Zweiges der 

Lausitzer Kultur. In: Rola oddzialywan kregu halsztackiego w rozwoju spoleczenstw epoki zelaza w Polsce zachodniej 

na tie srodkowoeuropejskim (Wroclaw 1980) 39ff.
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Mahrens auf ihre Fundvergesellschaftung hin untersucht, um festzustellen, was auf Fremdein- 

flub und was auf heimische Produktion zuriickzuftihren ist. Mit Hilfe datierender Funde ist es 

dann moglich, die Entwicklung der Beziehungen chronologisch zu ordnen. Um den Ereig- 

nissen der Hallstattzeit eine obere Zeitgrenze zu setzen, wird zusammenfassend auch auf die 

Kulturverhaltnisse in der jiingeren Urnenfelderzeit hingewiesen.

II

Siidmahren gehort in der Urnenfelderzeit zum mitteldonaulandischen Kulturkreis. 

Funde des Podoli-Stillfried-Chotin/Val II-Kreises kennen wir aus Sudmahren, Niederdster- 

reich, der Siidwestslowakei und Nordwestungarn. Trotz regionaler Unterschiede uberwiegen 

ubereinstimmende Ziige im Fundmaterial, so dab von einer recht einheitlichen Entwicklung 

gesprochen werden kann. Charakteristische Funde der Podoler Kultur kennen wir von den 

Graberfeldern Oblekovice, Klentnice, Podoli und Brno-Obrany2. Keramik wie im Grab 135 

von Brno-Obrany - ein Kegelhalsgefafi mit vertikalen Kanneluren am Bauch, Turbanrand- 

schalen, einfache Schalen mit einziehender Miindung, konische Tassen und Tassen mit S-Profil 

und Bandhenkel - ist fur die Podoler Kultur typisch3. Siedlungsfunde dieser Kulturgruppe 

finden wir vereinzelt auch in Mittelmahren, z.B. in Blansko und Tisnov4. Das Ende der 

Podoler Kultur wird von der Forschung jedoch nicht einheitlich beurteilt. Wahrend in der 

Lausitzer Kultur noch urnenfelderzeitliche Verhaltnisse andauerten, wurde in der jiingeren 

Podoler Kultur die Entwicklung bereits unterbrochen, wie Funde aus Grab 169 von Brno- 

Obrany belegen5.

Im mahrischen Zweig der Lausitzer Kultur, in der sog. Schlesischen Kultur, konnen wir 

von einer stabilen Entwicklung bis an das Ende der Urnenfelderzeit sprechen. Aus zahlreichen 

Brandgraberfeldern, wie z.B. Domamyslice, Urcice, Horka oder Celechovice, stammen 

Grabinventare, deren Beigabenvergesellschaftung recht einheitlich ist6. Charakteristisch ist 

vor allem die diinnwandige, hochpolierte Lausitzer Keramik mit Graphitoberflache, verziert 

mit Hangebogen, Ritzlinien und horizontalen Kanneluren, z.B. im Grab 85 von Domamys

lice7. Ein typischer Vertreter ist auch die sog. schlesische Tasse mit ovaler Miindung, 

Bandhenkel und reicher Innenverzierung8.

Aus Mittelmahren kennen wir Fundstellen, wo neben Keramik der Podoler Gruppe auch 

schlesisches Material enthalten ist. Inventare mit Mischcharakter sind vor allem auf den Gra

berfeldern Brno-Obrany und Podoli vertreten9. Das Gebiet zwischen Brunn und Wischau 

wurde zur Kontaktzone beider Kulturgruppen, so dab haufig von einem „Zusammenleben“ 

beider Gruppen gesprochen werden kann.

Vom Gebiet der mitteldonaulandischen Urnenfelderkultur sind Funde der schlesischen 

Kulturgruppe recht zahlreich. Die meisten von ihnen stammen aus dem Raum der Podoler

2) Podborsky (Anm. 1) 68 ff.

3) Ebd. Taf. 50.

4) Ebd. 58 f.

5) S. Stegmann-Rajtar, Neuerkenntnisse zum Grab 169 von Brno-Obrany (Mahren). In: Hallstatt-Kolloquium 

Veszprem 1984. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. Wiss. Beih. 3 (Budapest 1986) 21 Iff.

6) Podborsky (Anm. 1) 41 ff.

7) Ebd. Taf. 19.

8) Ebd. Taf. 55,11; 55,6.

9) Ebd. Taf. 51; 58. - J. Rihovsky, Das Urnengraberfeld von Podoli. Fontes Arch. Moravicae 15 (Brno 1982) Taf. 3 

A.C.D; 4 F; 13 D; 22.
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Kultur, von den Graberfeldern Oblekovice, Klentnice oder von der Hohensiedlung Krepice10. 

Schlesisches Fundmaterial ist in Siidmahren entlang der March bis ins Gebiet von Uherske 

Hradiste vertreten11. Auch weiter siidlich, aus dem Verbreitungsraum der Stillfrieder Gruppe, 

z. B. von den Graberfeldern Stillfried und St. Andra, finden wir Keramik der Lausitzer Kultur. 

Es scheint, dab sich erst zum Ende der jiingeren Urnenfelderzeit hin Keramik des schlesischen 

Typs bis hierher verbreitet hat, da sie mit Fundtypen vergesellschaftet ist, die der jiingsten 

urnenfelderzeitlichen Entwicklung in Stillfried und St. Andra entsprechen12. Aus den Grabern 

22 und 42 von Stillfried liegen Kegelhalsgefafie mit stehenden Halbbogen vor13, aus St. Andra 

Grab 35 A eine Tasse mit S-Profil, innen mit konzentrischen Kreisen verziert, aus Grab 36 B 

ein mit stehenden Halbbogen verziertes Kegelhalsgefafi14.

Wahrend also die stabile Entwicklung im mahrischen Zweig der Lausitzer Kultur von der 

benachbarten Podoler Gruppe nur wenig beeinfluht wurde, hat sich Keramik schlesischer 

Machart recht zahlreich im mitteldonaulandischen Kulturkreis verbreitet. In der jiingeren 

Urnenfelderzeit verstarkte sich der Einflufi der Schlesischen Kultur nach Siiden.

Ill

Ahnlich wie in der Urnenfelderzeit war Mahren auch in der Hallstattzeit in zwei kulturell 

verschiedene Gebiete geteilt. Wahrend in Siidmahren die nordostalpine Hallstattkultur ver

breitet war, entwickelte sich im Norden des Landes die Platenice-Kultur bzw. die hallstat - 

tische Stufe der Lausitzer Kultur. Die Beigabenkombinationen in charakteristischen Grab- 

inventaren beider Kulturgruppen zeigen, dab sich in der Hallstattzeit die Beziehungen 

fortsetzten und dab ihre Intensitat deutlich zunahm. Um die Kulturverhaltnisse und die 

gegenseitige Beeinflussung zwischen Nord- und Siidmahren zu analysieren, stehen vor allem 

Graber mit aussagekraftiger Beigabenvergesellschaftung im Zentrum der Untersuchung. Bei 

der Vermittlung der Hallstatteinfliisse weiter nach Norden, in den Bereich der Lausitzer 

Kultur, kommt Siidmahren eine Schliisselrolle zu.

In diesem Beitrag werden die Entwicklung und dann die Beziehungen zwischen den 

mahrischen Kulturgruppen zuerst in der alteren, dann in der jiingeren Hallstattzeit unter- 

sucht. Bei dieser Problematik stellen sich vor allem folgende Fragen:

1. Wie beeinfluht die Lausitzer Kultur die Entwicklung der siidmahrischen Hallstatt- 

gruppe?

2. Welchen Einflufl hat die Hallstattkultur auf den mahrischen und siidschlesischen 

Zweig der Lausitzer Kultur?

Nachdem im mittleren Donaugebiet der Podoli-Stillfried-Val II/Chotfn-Kreis seine Be- 

deutung verloren hatte, verbreitete sich hier die nordostalpine Hallstattkultur. Fundstellen der 

siidmahrischen Gruppe liegen im etwa gleichen Verbreitungsraum wie jene der urnenfelder

zeitlichen Podoler Kultur, die mit ihren nordlichsten Auslaufern die Umgebung von Brunn 

erreicht.

10) Podborsky (Anm. 1) Abb. 10.

n) Ebd. 18.

,2) S. Stegmann-Rajtar, Spatbronze- und friiheisenzeitliche Fundgruppen des mittleren Donaugebietes. Ber. 

RGK 73, 1992, 45f. (Stillfried Phase 2); 56 (St. Andra Phase 4).

13) M. Kaus, Das Graberfeld der jiingeren Urnenfelderzeit von Stillfried an der March. Ergebnisse der Ausgra- 

bungen 1975-77. Forsch. Stillfried 6 = Veroff. Urgesch. Arbeitsgemeinschaft 16 (Wien 1984) Taf. 21a; 42d.

14) C. Eibner, Das spaturnenfelderzeitliche Graberfeld von St. Andra v. d. Hgt. P. B. Tulin, NO. Arch. Austriaca 

Beih. 12 (Wien 1974) Taf. 37a; 40f.
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Das Fundmaterial der siidmahrischen Siedlungs- und Bestattungsplatze zeigt, daft zu 

Beginn der Hallstattkultur einheimische Keramik- und Metallformen der Podoler Kultur 

fehlen und dafi sich der Ubergang von der Urnenfelder- zur Hallstattzeit nicht kontinuierlich 

vollzogen hat. Stellvertretend fiir die friiheste Auspragung der Hallstattkultur ist Grab 78 vom 

Graberfeld Klentnice zu nennen, mit einem Schwert vom Typ Giindlingen, einem Ortband 

mit gestreckten Fliigeln und friihhallstattzeitlicher Keramik, von der die Knickwandschalen 

hervorzuheben sind, die in Siidbayern schon das Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. charak- 

terisieren15. Die Beigaben dieses Grabes sind in Siidmahren fremd und zeigen keinerlei 

Verkniipfung mit der ausgehenden Podoler Kultur.

In der folgenden Stufe hat sich im mittleren Donauraum die Hallstattkultur voll durch- 

gesetzt. Grohangelegte, viereckige Grabkammern mit Steinkonstruktion, reich mit Waffen, 

Pferdegeschirr, BronzegefaBen und zahlreicher Keramik ausgestattet, sind fiir die altere Hall- 

stattstufe (Ha C) charakteristisch. Ihre Verbreitung bis hierher, an den Nordrand der 

Hallstattkultur, erfolgte aus dem Kerngebiet dieser Kulturgruppe. Stellvertretend fiir diese 

Zeit sind vor allem der Hiigel 1 aus Morasice, die Hiigel 1 und 2 aus Holasky und der Hiigel 

„Hlasnica“ aus Horakov16. Kennzeichnend fiir jene Graber ist, dafi sie neben der reichen 

Ausstattung mit Metallbeigaben auch Keramik fremder Machart enthalten, wobei der Einflufi 

aus der benachbarten Lausitzer Kultur deutlich ist. Obwohl es sich bei den iibrigen Funden 

nicht um geschlossene Inventare handelt17, liefern sie wertvolle Hinweise fiir die Umschrei- 

bung des kulturellen Umfeldes der Bestatteten.

Die Verkniipfung der siidmahrischen Hallstattgruppe mit dem angrenzenden Nieder- 

osterreich zeigt sich sehr gut anhand der bemalten Keramik mitteldonaulandischer Art. Schon 

sehr friih innerhalb der Hallstattzeit verbreitete sie sich, von Westen kommend, der Donau 

entlang bis nach Siidmahren und wurde hier heimisch. Gleichzeitig mit dem geometrischen 

Malstil des Donaugebiets findet sich in der siidmahrischen Hallstattgruppe auch Keramik mit 

der ornamentalen Bemalung des Lausitzer Kulturkreises. Der Zustrom fremdartiger Keramik 

pragt das gesamte alterhallstattzeitliche Fundmaterial Siidmahrens18. Neben den bereits er- 

wahnten Knickwandschalen aus Klentnice belegt die typologisch jiingere Stufenschale, dafi 

der Kontakt zu westlichen Gebieten erhalten geblieben ist19. Sie ist im Grab 1 von Modrice 

(Abb. 1,11) wie auch in der Siedlung Tesetice bezeugt20. Auf Beziehungen zur westbohmi- 

schen Nynice-Gruppe deutet die Girlanden-, Maander- (Abb. 4,14) und Haarstrichlinienver- 

zierung (Abb. 2,28.30.39; 5,8)21. Den Kontakt zur mittelbohmischen Bylany-Gruppe belegt 

der Teller mit breitem, nach auhen geknicktem Rand (Abb. 3,39)22.

Den wohl markantesten Zustrom fremdartiger Keramik nach Siidmahren bildet der 

Einflufi der bemalten Keramik aus dem Lausitzer Kulturraum. Mit der Problematik der

15) S. Stegmann-Rajtar, Grabfunde der alteren Hallstattzeit aus Siidmahren (Kosice 1992) Taf. 67,5.6; 68; 69. - 

H. Muller-Karpe, Das Urnenfeld von Kelheim (Kallmunz/Opf. 1952) Taf. 13 A4; 14 F4; 18 Cl.

16) Stegmann-Rajtar (Anm. 12) Taf. 6-9,1-3; 10-12; 22-25.

17) Es handelt sich entweder um Altfunde (Holasky, Horakov-„Hlasnica“) oder um ausgeraubte Graber (Mo

rasice).

18) Stegmann-Rajtar (Anm. 12) 137ff.

19) Torbriigge, Die Hallstattzeit in der Oberpfalz. Auswertung und Gesamtkatalog. Materialh. Bayer. Vorgesch.

39 (Kallmunz/Opf. 1979) Taf. 135,3; 158,2.

20) Stegmann-Rajtar (Anm. 15) Taf. 24-29. - V. Podborsky, Jihomravska halstatska sidliste I. Sborm'k Pracl Fil. 

Fak. Brno 19 (E15), 1970, 7ff. Abb. 22,26.

21) V. Saidova, Die hallstattzeitlichen Hiigelgraber in Westbohmen. Das Graberfeld Nynice. Pam. Arch. 59,1968, 

297ff. Abb. 13,5.8.10.12.22.

22) M. Zapotocky, Bylanske kostrove hroby na dolrnrn Poohrf. Ebd. 55, 1964, 156ff. Abb. 8,3. — D. Koutecky/ 

J. Spacek, Bylanska pohrebiste na Celakovicku. Ebd. 73, 1982, 57ff. Abb. 15,10.
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Abb. 1. Modrice, Lkr. Brno-venkov, Auswahl aus Grab 1. 10 Stein, sonst Ton. - 10.13 M. 1:3, 

sonst M. 1:6.
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Abb. 2. Morasice, Lkr. Znojmo, Auswahl aus Hiigel 1. 2 Bronze und Bernstein; 25.26 Bernstein;

10.14.19.20 Bronze und Eisen; 9.15.17.18.22.23 Eisen; 28-33.35-44 Ton, sonst Bronze. - 1-27.34 M. 1:3;

29.32.35.41.42 M. 1:4; 28.30.31.33.36-40.43 M. 1:6; 44 M. 1:8.
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bemalten Ware beschaftigte sich ausfiihrlich V. Podborsky23. Er untergliederte sie in vier 

Typen und untersuchte ihre Verbreitung in Mahren. Seine Kartierung zeigt, dab der „schle- 

sische“ ornamentale Malstil in Sudmahren haufiger vorkommt als der aus geometrischen 

Mustern bestehende mitteldonaulandische in Mittel- und Nordmahren24. Die ornamentale 

Bemalung besteht hauptsachlich aus Dreiecken mit hakenformigen Fortsatzen, Triquetern, 

Punkten, Kreisen, Linien, Zickzackbandern, bogenformigen Bandern, Rhomben und Zweig- 

und Swastikamotiven. In Holasky 2, Miroslav (Abb. 5B) und Morasice 1 (Abb. 2) ist die 

ornamentale und geometrische Bemalung miteinander vergesellschaftet25.

Das reiche Holzkammergrab mit Steinkonstruktion aus Hugel 1 in Morasice26 enthalt 

neben Scherben mit geometrischer Streifenbemalung (Abb. 2,29.31.33) folgende Keramik mit 

Lausitzer Bemalung: eine hellrote Kegelhalsschussel mit Resten schwarzer Bemalung, beste- 

hend aus Punktreihen, Vierwirbelornament, ineinander geschachtelten Rhomben aus Linien 

und Hangedreiecken, die an den Verbindungsstellen mit Kreuzlinien und Punkten ausgefullt 

sind (Abb. 2,38), eine Kragenrandschiissel mit hellroter Oberflache und Resten schwar

zer Bemalung, die aus Winkelband, ineinander geschachtelten Rhomben und doppeltem 

V-Muster besteht (Abb. 2,37), sowie eine Schale mit S-Profil und einer Bemalung, die sich aus 

V-Muster, Punktreihe und hangenden, ineinander geschachtelten Dreiecken sowie kleinen 

Rhomben zusammensetzt (Abb. 2,36).

Aus dem Holzkammergrab in Horakov-„Hlasnica“ stammen u.a. zwei Bronzeblech- 

schalen (Abb. 3,41.42), eiserne Trensen (Abb. 3,29-31) und Pferdegeschirrzubehor aus 

Bronze (Abb. 3,1.6.9-27), ferner ein Eisennadelfragment mit bronzenem Nadelstecker 

(Abb. 3,7)27. Die Keramik ist, mit Ausnahme von drei Gefafien, nicht mehr zuweisbar. Die 

Tasse mit S-Profil tragt eine Bemalung aus vertikalen Linien, hangenden, flachig schwarzen 

Dreiecken und leeren wie auch schraffierten Rhomben sowie einer Bogenlinie mit Angelhaken 

unterhalb des Henkels (Abb. 3,40).

Der Hugel 2 von Holasky enthalt u. a. einen Bronzeschopfer und ferner ein tonernes 

Trinkhorn mit hellbrauner Oberflache und schwarzer Bemalung, die aus einem mit Schrag- 

strichen gefiillten Dreieck, einem Kreis mit Kreuzmuster, seitlich einer Linie mit hakenfor- 

migen Fortsatzen und am Boden aus einem flachendeckenden Muster aus Winkellinien 

besteht28.

Im Grab von Brno-Lisen29 fand man eine Kegelhalsschussel mit rotbrauner Oberflache, 

deren Schulter- und Bauchpartie hellbraun ausgespart blieb; sie ist mit schwarzen Schrag- 

strichlinien und einer Punktreihe bemalt (Abb. 4,16).

In Grab 2 von Popovice30 war ein Kegelhalstopf mit rotbrauner Oberflache enthalten, der 

mit einer Reihe graphitgemalter Punkte und einem Swastikamuster verziert ist (Abb. 5,6).

Aus einem Grab in Miroslav31 liegt eine kalottenformige Tasse vor, die auf der rotbraunen 

Oberflache eine schwarze Bemalung aus hangenden, mit Kreuzlinien gefiillten Dreiecken, 

einer waagrechten Linie und Hangebogen mit Notenkopfverzierung, einem doppelten 

V-Muster und einem Swastikaornament tragt (Abb. 5,14). Ferner sind eine Tasse (Abb. 5,11)

23) V. Podborsky, Die hallstattzeitliche bemalte Keramik. Sbornlk Pracf Fil. Fak. Brno 16 (E8), 1963, 15 ff.

24) Ebd. Abb. 6; 7.

25) Stegmann-Rajtar (Anm. 15) Taf. 3,1.3.

26) Ebd. Taf. 104-107.

27) Ebd. Taf. 18-20.

28) Ebd. Taf. 3; 4,1-3.

29) Ebd. Taf. 8,7-9; 9-11.

30) Ebd. Taf. 54,3; 55; 56.

31) Ebd. Taf. 103.
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Abb. 3. Horakov, Lkr. Brno-venkov, Auswahl aus dem Hugel „Hlasnica“. 7 Bronze und Eisen; 

1-6.8-27.41.42 Bronze; 28-38 Eisen, sonst Ton; 33-36 Grabzugehdrigkeit fraglich. - 1-27.29-31 M. 1:3;

39.40.43 M. 1:4; 28.32-38.41.42 M. etwa 1:6.
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Abb. 4. Brno-Lfsen, Lkr. Brno-mesto, Grab von 1957. Ton. - 1.2.11.14-17 M. 1:4; 3-10.12.13.20 M. 1:6;

19 M. 1:12; 18 ohne Mafistab.
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Abb. 5. A Popovice, Lkr. Brno-venkov, Auswahl aus Grab 2; B Miroslav, Lkr. Znojmo, Grab. Ton. - 

M. 1:6.
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und zwei Schalen (Abb. 5,7.13) mit mitteldonaulandischer Bemalung enthalten. Die Verbrei

tung der Lausitzer bemalten Keramik belegt den Einflufi der Lausitzer Kultur auf die 

siidmahrische Gruppe wahrend der alteren Hallstattzeit.

In Horakov-„Hlasnica“, Modfice Grab 1 und Rybniky32 findet sich die Tasse mit S-Profil 

und ovaler Miindung (Abb. 1,3; 3,40). Dieser Typ setzte sich von der Urnenfelder- in die 

Hallstattzeit fort und fand auch in der sudmahrischen Hallstattgruppe Verbreitung. In Grab 1 

von Modfice ist er mit einem Kegelhalsgefah mitteldonaulandischer Bemalung (Abb. 1,12) 

und zwei Stufenschalen (Abb. 1,11) vergesellschaftet.

In der jiingeren Hallstattzeit anderte sich der Charakter des sudmahrischen Fundmate

rials erheblich. Nicht mehr Fremdformen, die so zahlreich auftraten, sondern Keramik 

einheimischer Pragung setzte sich jetzt durch. Die Tongefafie tragen eine neuartige Verzierung 

aus Ritzlinien, Dellen und Kanneluren und werden nicht mehr bemalt33. Fur diese Zeit sind 

stellvertretend die Graber aus Jirfkovice, Saratice und Grab 5 aus Tesetice zu nennen34. Ob- 

wohl die Kontakte zum westlichen Hallstattkreis auch weiterhin andauerten, bildet auto- 

chthone Keramik die Basis des Siedlungs- und Grabmaterials. Aus dieser Ware hat sich der 

sog. Horakov-Typ herausgebildet, der auch zu weiter entfernteren Fundstellen, zu Smolenice 

in der Sudwestslowakei, zu Sopron-Burgstall in Westungarn oder zu Kleinklein in der Stei- 

ermark, Beziehungen aufweist und die nordostalpine Hallstattkultur als Einheit erkennen 

la£t35.

Auf den Graberfeldern in Siidmahren wurde jedoch die Entwicklung schon bald nach der 

Wende zur jiingeren Hallstattzeit (Ha Dl) unterbrochen, wie datierende Inventare, z.B. 

Grab 1 aus Bosovice mit einem Antennengriffdolch und Grab 5 aus Tesetice mit einem 

Giirtelhaken rhombischer Form, belegen36. Graber der Spathallstattzeit, wie das Grab 2 aus 

Miroslav, sind bis heute selten37.

Siedlungen der sudmahrischen Hallstattgruppe waren weiter nach Norden, bis in den 

Lausitzer Kulturraum, verbreitet, wie Fundstellen zwischen Brunn und Wischau belegen38. 

Einige von ihnen bestanden bis in die Spathallstattzeit, z.B. Krenovice, wo zwei Bogenfibeln 

mit profiliertem Fufiende und Armbrustkonstruktion zeigen, dab dieser Platz noch in der 

Stufe Ha D2 existierte39. Diese Fibelform deutet auf Beziehungen zum siiddeutschen Raum 

auch zu dieser Zeit.

Die Kontakte Siidmahrens zum Lausitzer Kulturbereich, die vor allem in der Verbreitung 

der „schlesischen“ bemalten Keramik bestanden, setzten sich nach deren Produktionsende 

nicht fort. Ein Grund dafiir ist wohl auch die Tatsache, dab aus dem Hallstattgebiet jetzt 

weniger Impulse den Lausitzer Kulturraum erreichten. Schon bald nach dem Beginn der 

jiingeren Hallstattzeit ist dort der Zustrom von Importgegenstanden deutlich zurtickgegangen

32) Ebd. Taf. 116,3; 117.

33) Stegmann-Rajtar (Anm. 12) 140ff.

34) Stegmann-Rajtar (Anm. 15) Taf. 23; 97-99; 124-126.

35) Die Keramik dieser Fundstellen hat ahnlichen Charakter wie die der sudmahrischen Gruppe, haufige Ver- 

zierungsarten sind Kanneluren, Dellen und Ritzlinien in verschiedener Kombination. M. Dusek/S. Dusek, Smolenice- 

Molpir I. Befestigter Furstensitz der Hallstattzeit (Nitra 1984). - H. Parzinger/S. Stegmann-Rajtar, Prahist. Zeitschr. 

63, 1988, 162ff. - E. Patek, A hallstatt kultura Sopron kornyeki csoportja. Arch. Ert. 103, 1976, 3 ff. Abb. 16. - C. 

Dobiat, Das hallstattzeitliche Graberfeld von Kleinklein und seine Keramik. Schild Steier Beih. 1 (Graz 1980).

36) Stegmann-Rajtar (Anm. 15) Taf. 91,1; 126,5.

37) V. Podborsky, Die Stellung der sudmahrischen Horakov-Kultur im Rahmen des danubischen Hallstatt in 

Mitteleuropa. In: Symposium Smolenice 1970 (Bratislava 1974) 391 Abb. 7B,4.6.

38) Nekvasil (Anm. 1, 1962) 141 ff.

39) V. Podborsky, Jihomoravska halstatska sldliste II. Sbormk Pracf Fil. Fak. Brno 21 (E17), 1972, 5 ff. Abb.

40,3.4.
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und wurde erst in der entwickelten Spathallstattzeit erneut aufgenommen. Zu dieser Schlufi- 

folgerung kommen wir auch nach der Betrachtung der seit langem bekannten Funde aus der 

Bycf skala-Hohle nordlich von Brunn. Dieser Fundkomplex enthalt u. a. auch BronzegefaBe, 

Schmuck und Trachtzubehor jener Hallstattzone, wobei keines der Stiicke junger als vom 

Beginn der jiingeren Hallstattzeit (Ha Dl) zu sein scheint40.

IV

Der Ubergang von der Schlesischen zur Platenice-Kultur im mahrischen Zweig der 

Lausitzer Kultur vollzog sich kontinuierlich. Einige Gefafie sind das Erbe urnenfelderzeitli- 

cher Entwicklung, andere hat man nach Vorbildern aus dieser Periode hergestellt. In Grabern 

der Platenice-Kultur sind gelegentlich Metallbeigaben enthalten, die Trachtsitten der voran- 

gehenden Zeit weiterfiihren. Das Kegelhalsgefafi aus Grab 999 von Moravicany steht for- 

menkundlich den urnenfelderzeitlichen sehr nahe, die Vasenkopfnadel aus Grab 31 ist 

ebenfalls fur diese Zeit typisch41. Beide Graber sind fiir die altere Grabgruppe von Moravicany 

typisch42. Ahnlich konnen wir das Kegelhalsgefafi aus Grab 114 von Kietrz der Form und 

Verzierung nach mit der Urnenfelderzeit verbinden43. Die altesten Graber der hallstattischen 

Stufe der Lausitzer Kultur belegen die enge Verkniipfung mit der Urnenfelderzeit. Auch die 

Bestattungssitten sowie Zahl und Anordnung der Beigaben im Grab setzen sich kontinuierlich 

in die Hallstattzeit fort. In Seloutky, Urcice-Hajove und Slatinky wurde bei den Grabern eine 

Steinkonstruktion beobachtet. Auf einigen Bestattungsplatzen finden wir aufier den einfachen 

Brandgrabern auch viereckige Holzkammergraber mit Steinkonstruktion, die nach hallstat- 

tischem Vorbild errichtet wurden. Vom Graberfeld Moravicany kennt man Graber mit Spuren 

viereckiger Holzkammern44. Impulse aus dem Donauraum wurden vom Verbreitungsgebiet 

der Hallstattkultur bis tief in das polnische Gebiet, vor allem Schlesien und siidwestliches 

GroBpolen, vermittelt, wobei Mahren die Vermittlungsrolle zukommt. Im stidschlesischen 

Kietrz entdeckte man insgesamt 78 Graber mit Spuren viereckiger Holzkammern45. Die Kam- 

mern der Graber auf dem Graberfeld in Moravicany unterscheiden sich von den in Kietrz 

erforschten dadurch, daB sich in den Kammerecken senkrecht eingeschlagene, groBe Holz- 

pfosten befanden, auf welchen die waagrechten, eine Wand bildenden Balken aufgesetzt 

gewesen sein durften46.

Die Zahl der Beigaben und ihre Anordnung in den Grabkammern von Kietrz und 

Moravicany ist mit den Holzkammergrabern des Hallstattgebietes gut vergleichbar. In den 

reichen Grabern 67 und 78 von Kietrz war Importware enthalten, die bestens die Bedeutung 

des Hallstattkreises innerhalb der Lausitzer Kultur belegt. Aus Grab 67 stammt ein Bronze- 

schopfer, aus Grab 78 ein Bronzegefa.fi, beide sind aufgrund von Parallelen typische Vertreter

40) Hallstatt a Byci skala. Ausstellungskat. (Brno, Bratislava, Praha 1969). Eine zusammenfassende Bearbeitung 

der Funde wird von H. Parzinger vorbereitet.

41) J. Nekvasil, Pohrebiste luzicke kultury v Moravicanech. Fontes Arch. Moravicae 14 (Brno 1982) Taf. 272,1.7; 

10,6.

42) Stegmann-Rajtar (Anm. 12) 123 Abb. 45.

43) M. Gedl, Cementarzysko halsztackie w Kietrzu pow. Glubczyce (Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk 

1973) Taf. 55. - Stegmann-Rajtar (Anm. 12) 126 Abb. 50.

44) Nekvasil (Anm. 1, 1974) Abb. 24-27.

45) M. Gedl, Die Hallstatteinfliisse auf die polnischen Gebiete in der Friiheisenzeit (Warszawa, Krakow 1991) 

113.

46) Ebd. 116f.

Bronzegefa.fi
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der alteren Hallstattstufe (Ha C); sie gehdren auch in Kietrz der frtihen Graberfeldphase an47. 

Bei den anderen Bronzebeigaben, wie z.B. den Nadeln, Fibeln, Arm- und Halsringen sowie 

Toilettegerat, handelt es sich vermutlich ebenfalls um Importfunde. Auch das eiserne Arm- 

chenbeil aus Grab 1 von Urcice-Hajove und das eiserne Pferdegeschirr aus Grab 2 von 

Seloutky sind wahrscheinlich fremder Herkunft48. Manchmal ist es jedoch schwer zu ent- 

scheiden, ob es sich um Importe oder deren Nachahmungen handelt. Sicher ist, dafi ihre Form 

aufgrund der Vorbilder aus dem Hallstattkreis hier heimisch wurde.

Auf Impulse aus der donaulandischen Hallstattkultur geht wohl auch die Entstehung der 

bemalten Keramik in Mittelschlesien und Siidgrohpolen zuriick. Sie ist auch aus Mittel- und 

Nordmahren bekannt, aus Graberfeldern der Platenice-Kultur, z.B. von Urcice-Hajove 

Grab 4, Slatinky Grab 27, Seloutky Grab 6 und Moravicany Grab 112649. Die bemalte Ke

ramik verbreitete sich von hier in unmittelbar benachbarte Hallstatt-Regionen - in die 

Bylany-Kultur Mittel- und Nordwestbohmens und in die siidmahrische Hallstattkultur (s. o.). 

Die geometrische Bemalung des Donauraums ist dagegen nur selten in den Bereich der Pla

tenice-Kultur vorgedrungen; eines der wenigen Beispiele ist Grab 2 aus Mostkovice50.

Im mahrischen Zweig der Lausitzer Kultur sind gelegentlich Gefafiformen und Verzie- 

rungen enthalten, die von der sudmahrischen Hallstattgruppe beeinfluht sind. Ein gutes 

Beispiel liefert das Holzkammergrab mit Steinkonstruktion und viereckiger Grabgrube aus 

Drysice bei Wischau (Abb. 6)51. Das grofite Kegelhalsgefafi aus diesem Grab steht formen- 

kundlich den hallstattischen sehr nahe, seine Ritzverzierung ist eine Nachahmung der 

charakteristischen Haarstrichlinienverzierung (Abb. 6,14). Fremd in der Lausitzer Kultur ist 

auch der Graphitrand der Schale (Abb. 6,10), die iibrige Keramik ist fur die heimische Pla

tenice-Kultur typisch. Die Nahe zum mitteldonaulandischen Kulturkreis belegt auch die in 

unmittelbarer Nachbarschaft entdeckte Siedlung mit Fundmaterial der sudmahrischen Grup

pe52. Das Grabinventar aus Drysice ist mit den oben beschriebenen Grabern von Moravicany 

und Kietrz gleichzeitig.

In der jiingeren Hallstattzeit anderte sich das gesamte Fundbild von Siedlungen und 

Graberfeldern der Lausitzer Kultur erheblich. Charakteristisch sind Graber der jiingeren 

Gruppe in Moravicany und Kietrz53. Tongefabe schlichter Form mit S-Profil, gelegentlich 

verziert mit Ritzlinien, Dellen und Kanneluren, iiberwiegen im Fundmaterial. Die bemalte 

Keramik, die in der alteren Hallstattstufe verbreitet war, fehlt bereits in Inventaren der jiin- 

geren Hallstattzeit. Die Hochhalstasse, ein typischer Vertreter sudmahrischer Fundstellen, 

verbreitete sich auch in den mahrischen Bereich der Lausitzer Kultur, sie ist z.B. in den 

Grabern 1144 und 1145 von Moravicany enthalten54. Die Zahl der Metallbeigaben ist nicht 

grofi, charakteristisch sind vor allem die rhombischen Eisengiirtelhaken aus den Grabern 

1000, 1144 und 1145 von Moravicany; sie besitzen zahlreiche Parallelen im Kerngebiet der 

Hallstattkultur und in der sudmahrischen Gruppe55. Wie bei anderen Metallfunden dieser Zeit 

mufi auch hier die Frage offen bleiben, ob es sich um Importe oder heimische Nachahmungen

47) Ebd. Abb. 2,15; 4; 7. - Stegmann-Rajtar (Anm. 12) 126 Abb. 50.

48) Podborsky (Anm. 1) Taf. 64,11. - A. Gottwald, Muj archeologicky vyzkum (Prostejov 1931) 

Taf. 28,12.19.25.32.

49) Podborsky (Anm. 1) Taf. 64,11. - Ders. (Anm. 23) Taf. 12,1; 13,1. - Nekvasil (Anm. 41) Taf. 309,2.5.8.

50) Podborsky (Anm. 23) Taf. 11,1.

51) Nekvasil (Anm. 1, 1962) Abb. 8; 10.

52) Ebd. 141 ff.

53) Stegmann-Rajtar (Anm. 12) 123; 126f. Abb. 46; 51.

54) Nekvasil (Anm. 41) Taf. 312,16; 314,12.

55) Ebd. Taf. 273,2; 313,3; 314,13.
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Abb. 6. Drysice, Lkr. Vyskov, Funde und Grundrifi von Grab 1. 2.7 Eisen; 3 Bronze, sonst Ton. 

Nach Nekvasil (Anm. 1, 1962) Abb. 8; 10. - Ohne MaEstab.
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handelt. Nachdem bemalte Keramik „schlesischer“ Machart im Heimatland nicht mehr pro- 

duziert wurde, ist der Einflub der Lausitzer Kultur auf das benachbarte Sudmahren deutlich 

zuriickgegangen. Die Ursachen dafiir liegen wohl im Abklingen des Hallstatteinflusses auf 

nordlich angrenzende Gebiete und in den neu geschaffenen Kulturverhaltnissen in Sudmah

ren. Schon bald nachdem sich die jungere Hallstattzeit zu entwickeln begonnen hatte, bricht 

sie wieder ab, wie die jiingsten datierbaren Graber von Moravicany belegen, in denen rhom- 

bische Eisengiirtelhaken der Stufe Ha Dl enthalten sind56. Wahrend Moravicany zu Ende 

geht, wird die Belegung von Kietrz unterbrochen und erst in der entwickelten Spathallstattzeit 

fortgesetzt; dies machen Grabinventare mit Doppelpauken- und Fubzierfibeln deutlich, die in 

ein spates Ha D weisen57. Die gleiche Zeitstellung wie die Funde der Bycl skala-Hohle, die das 

Ende der kurzen Bliite am Beginn der Spathallstattzeit (HaDl) kennzeichnen, besitzt auch das 

Depot von Naklo, unweit Olmiitz, in dem zusammen mit typologisch alteren Tassen auch eine 

Ziste mit Seitengriffen enthalten ist58.

V

Die Beziehungen zwischen der mitteldonaulandischen Hallstattkultur und dem Lausit

zer Kulturkreis konnen wir nach den bisherigen Erkenntnissen in drei Etappen gliedern. Die 

erste Etappe gehort in die altere Hallstattzeit. Wir stellen fest, dab sich die Urnenfeldertra- 

dition in Sudmahren nicht fortsetzte. Vielleicht war gerade deshalb alterhallstattzeitliches 

Fundmaterial aus dem entfernten Slid- und Nordostbayern und ebenso aus den benachbarten 

Regionen Bohmens und Nordmahrens bis hierher verbreitet und am Entstehen der siidmah- 

rischen Gruppe beteiligt? So vielfaltig wie der Hallstattisierungsprozeb im Kerngebiet ist 

jedenfalls auch die Entwicklung an der Nordflanke seiner Verbreitung. Es ist nicht selten, dab 

in einem Grabinventar Fundtypen aus mehreren Kulturgebieten aufeinandertreffen. Wahrend 

wir im Grab 78 von Klentnice mit eindeutig westlich gepragtem Formengut noch wenig 

Verkniipfung mit der heimischen Hallstattkultur feststellen konnen, zeigt das etwas jungere 

Grab 1 aus Modfice ein vollig neues Bild: Stufenschalen des slid- und nordostbayerischen 

Gebiets, ein geometrisch bemaltes Kegelhalsgefab des mittleren Donauraums und eine Tasse 

der nordmahrischen Lausitzer Kultur sind fur den Mischcharakter dieses Inventars kenn- 

zeichnend. Zur Zeit der ersten groben Bliite der Hallstattkultur (Ha C) stellen wir viereckige 

Holzkammergraber auch auberhalb der Hallstattzone, in Nordmahren und Siidschlesien, fest. 

Die erste grobe Welle von Importen gelangte fiber Mahren bis tief in das polnische Gebiet und 

demonstriert Wohlstand und Machtposition der sich formierenden Fiihrungsschicht. Mit der 

Verbreitung von Holzkammergrabern und Importen aus dem Zentrum der Hallstattkultur 

iibte auch die siidmahrische Gruppe auf den mahrischen Zweig der Lausitzer Kultur Einflub 

aus, was sich vor allem auf die Gefabformen auswirkte. Vergleichbare Keramikformen und 

Verzierungen finden wir in Moravicany, Drysice und Mostkovice.

Unter dem Einflub der Hallstattkultur vermochte sich im Lausitzer Kulturkreis etwas 

Neues herauszubilden - die bemalte Keramik, die sich bis nach Sudmahren verbreitete. Wir 

finden sie auf Graberfeldern und Siedlungen, wo sie zusammen mit heimischer Keramik und 

Fremdformen benachbarter Gruppen vergesellschaftet ist und vor allem in reich ausgestatteten

56) G. Kossack, Siidbayern wahrend der Hallstattzeit. Rom.-Germ. Forsch. 24 (Berlin 1959) Taf. 14,25.

57) M. Gedl, Spathallstattzeit in Schlesien. In: Hallstatt-Kolloquium Veszprem 1984. Mitt. Arch. Inst. Ungar. 

Akad. Wiss. Beih. 3 (Budapest 1986) 343 ff. Taf. 8-10.

58) B. Stjernquist, Ciste a cordoni (Bonn, Lund 1967) Ciste II 12.
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Grabern und Wohngruben auftritt. Soweit es sich um rekonstruierbare Gefabe handelt, steht 

fest, dab nicht nur die ornamentale Bemalungsart, sondern auch die Gefabform selbst in 

Siidmahren fremd ist. Haben vielleicht sudmahrische Handler diese Keramik im Tausch gegen 

prunkvolles Bronzegeschirr, Schmuck und Trachtzubehor erworben und es in ihr Land mit- 

gebracht? Die bemalte Ware Lausitzer Pragung hat sicher einen bedeutenden Einflub auf das 

nordliche Randgebiet der mitteldonaulandischen Hallstattkultur ausgeubt.

Die zweite Stufe der gegenseitigen Beziehungen datiert in den Beginn der jiingeren 

Hallstattzeit. Die Kontakte zwischen den mahrischen Gruppen sind jetzt nicht mehr so 

intensiv wie in der vorangehenden Zeit. Das siidmahrische Fundmaterial entwickelte sich jetzt 

auf heimischer Grundlage, Fremdformen sind nicht mehr so zahlreich. Charakteristische 

Keramik des Horakov-Typs verbindet Fundstellen der nordostalpinen Hallstattkultur mit- 

einander. Die mit Waffen, Pferdegeschirr, Trachtzubehor, Bronzegefaben und Keramikservice 

in Holzkammergrabern bestatteten Personen sind in der siidmahrischen Gruppe nicht mehr 

vorherrschend. In Moravicany setzte sich die Bestattungsart in Holzkammergrabern auch am 

Beginn der jiingeren Hallstattzeit fort, wie charakteristische Inventare mit rhombischen Ei- 

sengiirtelhaken der Stufe Ha Dl belegen. Der uberwiegende Teil der Graber aus diesem 

Zeitabschnitt ist jedoch armlich ausgestattet; die Graber weisen keine sichtbaren Konstruk- 

tionsdetails auf.

Der umfangreiche Fundkomplex aus der Byci skala-Hohle mit Importfunden aus dem 

Hallstattkreis zeigt, dab dieser Raum fur kurze Zeit wieder auflebt und unterstreicht dessen 

Bedeutung. Der Depotfund von Naklo belegt den Zustrom von Importen in das Gebiet der 

Lausitzer Kultur auch in dieser Zeit. Nachdem die Produktion der „schlesischen“ bemalten 

Keramik nicht mehr fortgesetzt wurde, endet auch der Einflub der Lausitzer Kultur auf die 

sudmahrische Hallstattgruppe.

Wiihrend nach der Wende zur jtingeren Hallstattzeit der Grobteil der Bestattungsplatze 

aufgelassen wurde, wurden zahlreiche Siedlungen bis in die entwickelte Spathallstattzeit kon- 

tinuierlich weiterbenutzt. In Mahren gibt es bis heute nur wenige datierende Funde aus dieser 

Zeit. Die Bogenfibel mit profiliertem Fubende und Armbrustkonstruktion aus Krenovice 

gehort bereits in den dritten, in diesem Beitrag nur kurz angeschnittenen Abschnitt der 

Beziehungen. Eine Grobzahl von Fibeln aus Polen, vor allem verschiedene Varianten von 

Fubzier- und Doppelpaukenfibeln, belegen erneut den Kontakt zum Westhallstattkreis in der 

Spathallstattzeit.

Wir konnen die zeitliche Entwicklung in der siidmahrischen Hallstattgruppe und der 

Lausitzer Kultur Nordmahrens mit Hilfe datierender Funde gut miteinander parallelisieren 

und konnen so die gegenseitigen Beziehungen der alteren und jiingeren Hallstattzeit vonein- 

ander trennen. Aussagekraftiges Fundmaterial labt den unterschiedlichen Charakter beider 

Kulturgruppen in Mahren erkennen und zeigt, in welchen Bereichen und zu welcher Zeit sich 

die Kontakte besonders intensiv entwickelten. Es bleibt kiinftiger Forschung vorbehalten, die 

neu aufkommenden Beziehungen der entwickelten Spathallstattzeit zu untersuchen.

Anschrift der Verfasserin:

Susanne Stegmann-Rajtar

Slovenska Akademia Vied

Archeologicky Ustav

Akademicka 2

SR-949 21 Nitra


