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Jan Bouzek — Dr ahomlr Koutecky — Evzen Neustupny, The Knovlz Sett

lement of North-West Bohemia. Museum Nationale Pragae — Sectio Praehistorica. Fontes 

Archaeologici Pragenses, Vol. 10. Prag 1966. 124 Seiten mit 39 Textabbildungen, Tabellen und 48 Tafeln.

Aus dem Gesamtkulturraum der spatbronze- bis urnenfelderzeitlichen Knovlzer Kultur (etwa Br D bis 

Ha B3), der vornehmlich in Mittel- und Westbbhmen liegt, stellen die Verfasser Bouzek, Koutecky und 

Neustupny in einem nahezu gleichen Anted von Beitragen beispielhaft den nordwestbohmischen Raum 

heraus. Die Arbeit fuftt als erste auf der Einzelbehandlung der Siedlungsfunde und ist in zwei Teile 

gegliedert. Im ersten werden die sechs Ausgrabungskampagnen in der Siedlung Radonice, Distrikt Louny,
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grfindlich geschildert; im zweiten erfolgt eine knappe, jedoch umfassende Darstellung der Knovizer Kultur 

im nordwestbbhmischen Raum. Diese von Natur her gegebene Siedlungskammer wird im Norden, Westen 

und Siiden von Bergen (Ore-, Doupov- und Rakovnik-B.) eingeschlossen, im Osten bildet die Elbe eine 

Grenze, der aus Westen die Ohfe (Eger) nahe Litomerice zufliefit. Mit hinreichender Deutlichkeit zeigen 

die Abb. 18—23, wie gleichmafiig dicht bereits beim jetzigen Kenntnisstand der Forschung dieses Gebiet 

zur Zeit der Knovizer Kultur besiedelt war.

Der aufierordentlich sorgfaltige, durch Gruben- und Grabungsplane sowie durch klar dargestellte Tafel- 

abbildungen edierte Katalog der Grabung Radonice ist fortlaufend, gemafi der Durchnumerierung der 

Grubenkomplexe aufgebaut. Die Beschreibung der Einzelstucke bleibt begriifienswert kurz und prazise 

auf das Charakteristische beschrankt. Ein wenig stbrend und zunachst recht schwierig wirkt die gleich- 

zeitige Zuweisung der Komplexe bzw. Einzelstucke zu den erarbeiteten Phasen bzw. Perioden der Kultur. 

Die Ubergangs- und friihe wie spate Mittelperiode (etwa Br D bis Ha Bl) wird nur kursorisch nach 

Gruben und deren Uberschneidungen, die Spate Knovizer (Stitary) Periode (etwa Ha B2 bis Ha B3) 

hingegen an Hand der Keramiktypen unterteilt. Hier erfolgt bereits eine Aufteilung der Kultur in neun 

Phasen ohne ausreichende relativchronologische Begriindung, die sich fur die Tonware erst S. 87 ff. findet 

und fur die Bronzegegenstande S. 98 zusammengefaEt wird. Ganz am Schlufi (S. 112) stehen dann zwei 

erlauternde Synchrontabellen, die trotz entsprechender Verweise auf altere Bearbeitungen dieses Problem- 

kreises einer kurzen Erlauterung und Diskussion bedurft hatten.

In Teil 2 folgen zunachst eine alphabetische Liste aller gesicherten (334) Knovizer Platze in Nordwest- 

bbhmen mit Literatur- und Zeitangaben sowie eine Aufstellung der Lausitzer Platze im Knovizer 

Kulturgebiet. Die Lokalisierung der Siedlungsplatze zeigt, dafi diese iiberwiegend in offenem Gelande an 

Gewassern liegen und in fiber 90 % der Faile zwischen 150-350 m NN zu finden sind. Neustupny halt 

dies fiir den besten Beweis dafiir, dafi die Trager der Kultur vornehmlich Ackerbau betrieben haben. 

Eine eingehende Behandlung des bisher bekannten, im Grundrifi langlich-runden oder ovalen Knovizer 

Hiittentyps ergibt keine klaren Hinweise uber Zweck und Funktion der Anlagen. Die Gruben, die je nach 

Bodenbeschaffenheit rundlich (loser Sand), konisch (Ton) oder zylindrisch (fester Sand) gestaltet sind, 

haben wohl in der Mehrzahl als Kornspeicher gedient. Die Aufteilung der Gruben je nach Einfullmaterial 

in fiinf Gruppen miifite in grofierem Zusammenhang nachgepriift werden. Grundsatzlich haben die Gruben 

mit spatem Knovizer Material grbfiere Ausmafie als die mit alteren Funden.

Innerhalb der uneinheitlichen Bestattungssitten (Flachbrandgraber, Korpergraber) iiberwiegen im Unter- 

suchungsgebiet Korpergraber in Siedlungsgruben. Es bestehen Anzeichen fiir rituelle Anthropophagie. 

Daneben treten vereinzelt Brandbestattungen mit einigen Gefafien auf. Ein kurzer Exkurs fiber die 

Hortfunde erweist, dafi nur geringe Unterschiede zwischen solchen des Lausitzer und des Knovizer 

Gebiets bestehen. Ein Blick auf die Zeitstellung der Hbhensiedlungen stellt das Knovizer Gebiet in 

gesamteuropaischen Rahmen: auch hier treten diese vornehmlich in Br D und Ha B2/3 auf.

Ausfiihrlich werden die genannten neun Phasen der Kultur an den Gefafiformen und GefaBverzierungen 

(Verzierungstechniken, Verzierungen) erbrtert. Die fast schon zu differenzierte Typenteilung, die in 

grdfierem Rahmen iiberpriift werden miifite, erfolgt an Hand von Beschreibungen in Verbindung mit 

fibersichtlichen Typentafeln. Aus dem hfigelgraberbronzezeitlichen Substrat (Knoviz I/II — Br D) erwachst 

die Knovizer Keramik in ihrer typischen Auspragung (K III bis K VI). In der Phase K VI (Ha Bl) 

erfolgt dann eine Umwandlung der Fla A- in Fla B-Formen; sie geht in die Spate (Stitary) Periode fiber, 

deren erste Phase sich mit Ha Bl deckt. Die Phasen Stitary II—III entsprechen dabei Ha B2 bis Ha B3.

Die nach H. Miiller-Karpe und O. Kytlicova erarbeitete Unterteilung der Bronzeobjekte in fiinf Haupt- 

phasen (Plzen-Jikalka - Br C2 bis Br D; Lazany II - Br D; Suchdol II - Ha Al; Jenisovice - Ha Bl; 

Hostomice — Fla B2/3) zeigt, dafi die Gegenstande zumeist sowohl der Lausitzer wie Knovizer Kultur 

angehbren, obgleich letztere starkeren EinfluB auf den sachsischen Raum ausgeiibt hat, als umgekehrt die 

Lausitzer auf Nordwestbbhmen. Dieses von der sachsischen Gruppe der Lausitzer Kultur praktisch 

unbesiedelte Gebiet gewinnt gerade mit Aufkommen der Knovizer Kultur gravierende Bedeutung, 

besonders im mittleren Ohfe(Eger)-Gebiet. Es ist mit EinschluB von Knoviz zugleich Grenze zwischen 

den nordalpinen Urnenfelderkulturen und der Lausitzer Kultur. Die Elbe spielt dabei als Verbindungs- 

linie eine nicht unbedeutende Rolle; so etwa zu Anfang (Ha Bl-Hortfunde; Jenisovice) oder Ende von 

Ha B (Graber - Jenisuv Ujezd). Nach einer ersten Bliite in der Phase Knoviz IV (Ha Al/2) gewinnen 

diese Wechselbeziehungen dann gerade in Phase Knoviz VI (Ha Bl) besondere Bedeutung. Im Verlauf 

der Stufe Ha B ist freilich infolge klimatischer Veranderungen ein merklicher Kulturverfall - wie in ganz 

Zentraleuropa — zu konstatieren. Knoviz wird dabei allmahlich von der hallstattzeitlichen Bylaner 

Kultur abgeldst. Mit ihr erfolgt auch eine erhebliche Umorientierung der vorherigen Zivilisation. Die 

Knovizer besetzten zuvor - wie oben bereits angedeutet - als echte Ackerbauern und Viehzuchter nur 

beste Boden, selten fiber 350 m NN. Sie verblieben nicht selten von Br D bis Ha B3 am gleichen Platz. 

Neustupny glaubt hierbei von der Mittleren (Ha A bis Ha Bl) zur Spaten Periode (Stitary — Ha B2/3) 

eine Veranderung der Siedlungsstruktur von geschlosseneren zu isolierteren Komplexen beobachten zu 

kbnnen. Gleichzeitig verandern sich die Formen der Hiitten, die Gruben werden grbfier, die Zahl der 

befestigen Hbhensiedlungen nimmt zu, die Variationsbreite der Tonware wachst, das Siedlungsgebiet
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wird ausgeweitet. Es sind dies Erscheinungen, die in alien nordalpinen Urnenfelderkulturen am Ende 

von Ha B mehr oder minder deutlich zu beobachten sind und die in die Spathallstattzeit mit ihren anderen 

Sozial- und Wirtschaftsstrukturen iiberleiten.

Die vorliegende Publikation darf insgesamt als grundlegend zusammenfassende Studie zur nordwest- 

bbhmischen Spatbronze- und Urnenfelderkultur gelten, die hier in Gestalt der Knovizer Kultur entgegen- 

tritt. Der saubere, methodisch straffe Aufbau, die instruktiven Typen- und Verbreitungskarten sowie die 

guten Tafelabbildungen sind hervorzuheben. Die vorgetragene Phasenunterteilung innerhalb von Knoviz 

mufi zwar - wie bereits gesagt - noch in grofierem Rahmen gepruft und gestiitzt werden, wenngleich 

die Vorlage des nordwestbbhmischen Materials kaum noch sorgfaltiger erfolgen kann. Die Bearbeitung 

des Themas durch drei Verfasser bedingt trotz guter Gesamtabstimmung einerseits in ihrem Verlauf 

gewisse Wiederholungen, Uberschneidungen und Erweiterungen. Sie zeigt damit gleichzeitig die Breite 

bisheriger Kenntnisbereiche, sie weist auf Ansatzpunkte fur kiinftige Forschungen und beleuchtet die 

Frage unterschiedlicher Interpretationen gegebener Tatbestande. Dies geniigt schon fur ein Werk, auf 

dessen Ergebnisse und Erkenntnisse kiinftige Forschungen im Bereich der Knovizer Kultur nicht werden 

verzichten kdnnen.

Bonn H.-E. Joachim




