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Bci archaologischen Ausgrabungen neolithischer Stationen muB man sich das Endziel 

soldi einer Arbeit vor Augen halten, das darin besteht, eine grbBtmogliche Menge hoch- 

wertiger Quelleninformationen uber die gesellschaftlichen und okonomischen Verhalt- 

nisse der einzelnen Siedlungen bzw. Siedlungsgruppen zu gewinnen. Diesem Ziel ist 

audi die gesamte Methodik der Gelandetatigkeit unterzuordnen; das gilt vor allem fiir 

groBe systematische Ausgrabungen, bei denen heute nicht mehr die rasdie Gewinnung 

moglidist vieler eflektvoller Gegenstiinde der materiellen Kultur oder die GroBe der frei- 

gelegten Flache, sondern das Niveau der historischen Erkenntnisse den MaBstab fiir 

die Ergebnisse bilden soliton. Der gegenwartige Erkenntnisstand des mitteleuropaischen 

Neolithikums gestattet es, immer erfolgreicher vom Ausgangsniveau der archaologischen 

Praxis zum hoheren Niveau der prahistorisch-soziologischen Praxis iiberzugehen, was 

insbesondere die bedeutsamen letzten Arbeiten des Jubilars Dr. habil. Hermann 

Behrens (1967, 1973 a, 1973 b) beweisen.

Gegenwartig stehen jedoch nicht in alien Bereichen und nicht fiir alle chronologi- 

schen Kulturschichten des Neolithikums schon so viele Informalionen zur Verfiigung, 

um eine genauere bkonomisch-soziale Klassifikation der neolithischen Gesellschaft er- 

folgreich realisieren zu kbnnen. Ein vernachlassigter Abschnitt war in dieser Hinsicht 

insbesondere die jungneolithische Lengyel-Besiedlung in Mahren1 * * * * * * * 9, wo die Ausgrabun

gen nach AbschluB der Ara von J. P a 11 i a r d i und F. V i 1 d o m e c einige Jahr- 

zehnte hindurch stagnierten. Die ausgedehnte und komplex orientierte Ausgrabung der 

Siedlung mit mahrischer bemalter Keramik (MBK) bei Tesetice-Kyjovice, 6 km nord- 

ostlich von Znojmo in Siidmahren, wird in absehbarer Zeit den bisherigen Forschungs- 

stillstand uberwinden und den AnschluB sowohl an das gute Niveau der heimischen

1 Nach Ansicht des Autors, die mit Dr. N. K a 1 i c z besprochen und jungst von Dr. E.

R. u 11 k a y (1973, 36 ff.) best iitigt wurde, zerfallt die Lengyel-Kultur des weitergefaBten

Bereiches des mittieren Donautals in einige Gebietsgruppen, von denen die in der tschechi-

schen Literatur iibliclierweise als Kultur mit MBK bezeichnete sudmahrisch-niederosterrei-

chische Gruppe eine stark autonome Entwicklung und spezifischen Charakter hat, insbeson

dere in bezug auf die gemalte Ornamentierung der Keramik und ihre Morphologic und

Technologic. Es sei daher dem Verfasser dieses Beitrags gestattet, den Begriff der MBK

wenigstens als Synonym fiir die mahrische Gruppe der Lengyel-Kultur zu verwenden.

9 Jahr. f. Mitteldl. Vorgesdi. Bd. 60, 1976
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Abb. 1. Tesetice-Kyjovice, Kr. Znojmo (Mahren). Sehematischer Plan der Lokalitat mit der 

neolithischen Siedlung mit mahrischer bemalter Keramik

Ausgrabungen aus der Zeit J. P a 11 i a r d i s als auch an das gegenwartige Stadium der 

Kardinalfragen des Neolithikums wenigstens ini mitteleuropaischen Rahmen finden 

helfen. Das Team der Mitarbeiter der angefiihrten Ausgrabung hat die Aufgabe, vor 

allem die grundlegende Problematik der sozialen und okonomischen Beziehungen so- 

wie auch der Uberbauphanomene der untersuchten jungneolithischen Siedlungsgemein- 

schaft und allgemeiner der Bevolkerung der MBK iiberhaupt zu losen. Zugleich erhebt 

sich aber eine ganze Reihe von Fragen zur Chronologic und Kultur (wenn wir die 

methodologischen Fragen beiseite lassen), die vielfach leichter zu losen sind als das 

primare Problem und eine Losung erfordern, die in einigen Fallen sogar die erfolg- 

reiche Bewaltigung der umrissenen grundlegenden Problematik bedingt. Unter diesem 

Aspekt erweist sich demnach die Feststelhmg der sozialokonomischen Beziehungen und 

Uberbauphanomene als Endprodukt des langfristigen archaologisch-historischen Er- 

kenntnisprozesses.

Ich mochte mich in diesem Beitrag darauf beschranken, Erwagungen im sozialen, 

okonomischen und Uberbaubereich zusammenzufassen, die sich aus der bisherigen 

Ausgrabung in Tesetice-Kyjovice ergeben.

Die Ausgrabung dieser grofien Siedlungseinheit wird nach Sondierungen 1958 und 

1964 seit dem Jahre 1967 vom Lehrstuhl fiir Vorgeschichte der Philosophischen Fakul-
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tat dor Jan-Evangelista-Pui’kyne-Universitat in Brno in Zusammenarbeit mit dem Siid- 

mahriscben Museum in Znojmo durchgefiihrt. Mit der Leitung der Ausgrabung wurde 

teine Arbeitsgruppe beauftragt, der V. Podborsky, P. Kosturfk, E. K a z - 

■d o v a , Z. Webe r und M. Bale k angehbren; an Randproblemen arbeitet eine 

Reihe von Spezialisten verschiedener Wissensdisziplinen mit (V. P o d b o r s k y 

1973/74). Die ErschlieBungsarbeiten sind fur mindestens drei Dezennien geplant, derge- 

(samte Umfang des Siedlungsareals kann auf 10—15 ha geschatzt werden. Hier ist die 

Mbglichkeit gegcbcn, die gesamte Flache oder wenigstens einen wesentlichen Teil 

davon freizulegen; man kann daher genaue Erkennlnisse uber die Verteilung der Sied

lung, ihre Ausbreitung und wahrscheinlich auch liber das Wachstum der neolithiscben 

Siedlungseinheit im Laufe etwa eines halben Jahrtausends erwarten.

Bis Jahresende 1973 wurde eine Flache von etwa 6500 m2 im Sektor C der Lokali

tat untersucht; neu erschlossen, bislang aber unerforscht ist eine Flache von 3200 m2 

im Sektor B (Abb. 1). AuBerdem wurde eine Sondierung in einein weiterreichenden 

Gebiet der Siedlung sowie eine Untersuchung der Oberflache und vom Flugzeug aus 

vorgenoinmen. Wenn auch zunachst nur etwa 1 ha der Siedlung, <1. h. lediglich ca. 1/10 

der besiedelten Flache untersucht wurde, so gewannen wir wenigstens eine teilweise 

Orientierung in der Verteilung dor einzelnen Arten von Siedlungsobjekten der altesten 

Phase der MBK2 und konnten uns auf die Freilegung der wichtigsten konzentrieren.

An der hbchsten Stelle der gesamten Fundstatte konnten wir ein kreisrundes be- 

festigtes Zentrum der Siedlung fcststellen (Abb. 2 und 3), dem wir in der gegenwarti- 

gen Ausgrabungsetappe die grbBte Aufmerksamkeit schenken. Diese kreisrunde Flache 

von 55—60 m Durchmesser ist hier von einem durchschnittlich 6 m breiten und 

+ 3,5 m tiefen Spitzgraben umgeben (Abb. 4,2). Er wurde nach und nach mit Ab- 

schwemmungen ausgefiillt und, wie aus der quartargeologischen Untersuchung von A. 

Zeman und P. Havllcek (1973/74) hervorgeht, im oberen Teil kiinstlich so 

eingeebnet, dafi darauf Objekte der jiingeren Phase der MBK erbaut werden konnten. 

Die archaologische und geologische Datierung der Ausfiillung des Grabens geht iiber- 

einstimmend dahin, dafi der Graben in verhaltnismaBig kurzeivZeit ausgefiillt wurde 

und damit die alteste Siedlungsphase der MBK auf der Lokalitat abschlieBt. Von der 

Innenseite her ziehen sich langs des Grabens zwei Palisadenrinnen, und bei einigen 

Eingangen zu der befestigten Flache, die noeh beschrieben wird, schlieBcn sich an den 

Graben noch kiirzere seichtere Graben an (Abb. 3).

Bislang ist die siidliche Halite der befestigten Flache (Sektor C) archaologisch 

eingehend untersucht. Der Verlauf des Grabens in der zweiten, nbrdlichen Halfte 

(Sektor B) wurde mittels eines elektromagnetischen Suchgerats festgestellt (W e b e r - 

Vildomec-Podborsky 1971) und durch Luftbilder (Abb.2) und schlieBlich 

auch durch Abtragen der Ackerdecke bestatigt.

2 Gegenstand der Erwagungen des Autors wird der alteste Siedlungshorizont der MBK auf 

jener Lokalitat sein, der gleichzeitig der alteste Horizont der MBK im Bereich Siidmahrens 

und Niederosterreichs iiberhaupt ist; es handelt sich um die Phase I a der ursprungliehen 

Klassifikalion Palliardis (Palliardi 1916, 44; Podborsky 1970b, 236, 274,. 

Anm. 10), die der Stufe I der allgemeinen Klassifikation der Lengyel-Kultur entspricht 

(Podborsky 1970 b, 253, 275, Anm. 37). Funde jiingerer Phasen der MBK sollen auf 

dieser Lokalitat nur notfalls erwahnt werden.
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Abb. 2. Tesetice-Kyjovice, Kr. Znojmo (Mahren). Luftbildaufnalnne dor befestigtcn kreis- 

formigen Flache del1 neolithischen Siedlung mil mahi'iseher bemaltcr Keramik

Durch Aushebung des Grabens im Sektor C gewannen wir einerseits wertvolle In- 

formationen fiber den eigentlichen Zufiillungsvorgang nach dem Ende seiner Benut- 

zung, andererseits cine grofie Menge stratifizierten Fundinventars, das besonders vom 

chronologischen Standpunkt wcrtvoll isl. Am wichligsten isl diesbeziiglich, daB die 

bemalte Keramik der Phase I a (Abb. 6) zusammen mit Scherben der Stichbandkera- 

mik aus dei1 3. Phase des Systems M. S t e k 1 a - Z a p o t 6 c k a (1959, 1970) gpfunden 

wurde. Die von E. Kazdova (1973; 1973—74) bearbeitete Keramik mit ausge- 

zeichnet erhaltener Bemalung befand sich im untersten Schichtensystem des Grabens, 

d. h. an der Spitze, ivo sich dank gunstiger Lagerungsverhaltnisse sowohl die rote als
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auch die gelbe Farbe in pastosem. Ansatz erhalten hat. Aus der Grabenfiillung stam- 

men auch cine betrachlliche Menge tbnerner Frauenplastiken vom Strelicer Typ, 

zahlreiche Tierplastiken sowic zwei als Unikale,anzusprechende Torsi sitzender Frau’ 

enstatuelten (Abb. 7). Dort lag auch noeh das iibliche Siedhmgsinventar, bes’onders 

eine Menge Tierknochen, ausnahmsweise' auch Menschenknophen, feruor steinerne

erkzeuge und ihre Bruchsliicke (B r f z a 1.973—74).

Fine Ub.ereaschung is! der Fund cines rituellen Skeleltgrabes (Abb. .5.2),, das se- 

kundar in deri-siidostlichen, bereits ansgeliilllen Graben eingelieft wurde Abb. 3 . In 

der iin groBen mid ganzen gut erkennbaren elliptischeu Grabgrube, die mil der Langs- 

achse in.SW-XO-Hichtimg orienlicrt war. lag 130 cni lief iin Graben das Skclctt eines 

erwachsenen Mannes in anormaler Lage auf dem Riicken mil stark gekrummten Bci- 

nen (L o r e n c o v a 1972) zusammen mit drei GefaBen (K os tuff k 1972. 55 IT., 

Abb. 1, Taf. 8). Das angefiihrte Grab (IL>) liiBt sich in die Phase.Il a der MBK datiererf 

und unlerstreicht zusammen mit den iibrigen Belegen fill* eine jiingere 'Busied lung dev 

Lengyel-Kultur auf der Lokalitat die Bedeutung der gesamten befestigten Flache.

Xach vorliiufiger Auswerlung des Fundmaterials aus dem Graben und den Pali’ 

sadenrinnen sowie aus den kurzen Graben bei den Eingangen in die befestigte Flache 

ist klar, dab allo angefilhrten „Fortifikationselemente“ gleichzeitig sind und in die 

Phase la der MBK gehbren. Auf Grund einer detaillierten statistischen Auswertung 

insbesondere der an die lieferen Lagen der Grabenfiillung gebundenen bemalten Kc- 

ramik kann man partielle Subphasen im AusmaB der Phase I a der MBK aussondern 

(W e b e r 1973—74; K a z <1 o v a 1973, 131 IL), was fiir die Erfassung des Anfangs- 

horizonts der MBK und fiir die Feststellung ihrer Tlerkunft bedeutsam ist. Das Vor- 

komraen vereinzelter keramiseher Elemente der Phase I b der MBK im obersten Teil 

dor Ausfiillung des Grabens (Einebnungsflache) steht zur grundlegenden Datierung 

des Grabens keineswegs im Widerspruch, sondern begrenzt im Gegenteil den Zeil-

Abb. 3. Tesetice-Kyjovice, 

Kr. Znojmo (Mahrcn). Schemati- 

scher Plan der befestigten kreis- 

formigen Flache der neolithischen 

Siedlung mit iniihrischer bemaltei 

Keramik

20 M \

Phase.Il
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Abb. 4. leselice-Kyjovice, Kr. Znojmo (Mahren). 1 — sudlicher Eingang nach der Befestigung.

2 — Profit Nr. 5 des Grabens (beim ostlichen Eingang)
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raum der Funktion des Grabens noch genauer. Seine Benutzung endete bestimmt 

vor dem eigentlichen Beginn der Phase I b der MBK. In der Besiedlung wahrend der 

MBK der Phasen I a und I b trat offensichtlich eine wahrnehmbare Wende ein, die 

die Aufgabe der Befestigung im Zentrum der Siedlung, eine deutliehe Abnahme der 

Besiedlungsintensitat an diesem Fundort usw. zur Folge hatte. Der bisher einzige in 

sich gescldossenc Fundkomplex der Phase I b — Objekt Nr. 79 (Abb. 3) — hot mit 

seiner uber die Grube mit Stichbandkeramik der 3. Phase hinausreichenden Lage zwar 

keramische Unikate mit weiB-gelber und gelb-roter Bemalung (Abb. 8; Podborsky 

1972, 158, Taf. 3, 4; Podborsky-Vildomec 1972, Taf. E), macht jedoch ins- 

gesamt einen unwesentlichen Prozentsatz in der gesamten Keramikmenge der Phase I a 

der MBK aus.

In das befestigte Areal der Siedlung mit mahrischer bemalter Keramik fiihren vier 

Eingange in den hauptsachlichen Himmelsrichtungen, die mit Ausnahme des nordlichen 

bereits erforscht sind. An der Stelle des Eingangs wird der Graben stets durch eine Art 

„Briicke“ aus LoB von etwa 2—2,5 m Breite unterbrochen. Audi die beiden Innen- 

palisaden sind an den Stellen, der Eingange stets in entsprechender Breite unterbrochen 

und nehmen so auf die Eingange Riicksicht (Abb. 2; 4,1; 5,1). Das System von zwei 

Pfostengruben an den Stellen, wo die Innenpalisaden unterbrochen sind, insbesondere 

beim siidlichen und westlichen Eingang (Abb. 3), weist auch auf die Existenz urspriing- 

licher Tore hin. Im Unterschied zum siidlichen Eingang, wo das Pfostengrubenpaar zu 

beiden Seiten der Ausmiindung der Palisade ins Innere der befestigten Flache liegt, ist 

das analoge Pfostengrubenpaar am westlichen Eingang aus der Befestigung heraus ver- 

lagert. Beim Eingang der ostlichen Torspur wurden diese Gruben bisher nicht ermittelt; 

der nbrdliche Eingang harrt noch seiner Erforschung. Der Zugang zur „Briicke“ fiber 

den Graben war, nach der festgestellten Gelandesituation zu schlieBen, durchweg unbe- 

wehrt. Es ist allerdings fraglich, ob sich nicht von der AuBenseite eine Lehmaufschiit- 

tung an den Graben anschloB; die Frage der Verwendung von Lehm, der durch Ein- 

tiefung des Grabens gewonnen werden konnte, ist noch zu priifen.

Das befestigte Areal der Siedlung ist im siidlichen, ausgegrabenen Toil im allge- 

meinen leer. Abgesehen von drei kleineren, nicht datierbaren Gruben und drei Ofen 

in der Nahe des ostlichen Eingangs, die sich gleichfalls nicht genauer datieren lassen, 

fanden wir hier ausschlieBlich entweder nur altere Objekte (Grubenkomplex mit 

Stichbandkeramik — Objekt Nr. 83; kreisrunde Grube mit Stichbandkeramik, die von 

einer ovalen Grube mit mahrischer bemalter Keramik der Phase I b iiberdeckt wird — 

Objekt Nr. 79) oder jiingere (System kurzer, in der Nord-Siid-Richtung orientierter Ril- 

len, Abb. 2; Grundrisse von Hausern auf dem zugeschutteten Graben, Podborsky 

1971, 31, Taf. 22 — Objekt Nr. 79; hallstattzeitliches Objekt Nr. 139) im Vergleich 

zur Funktionsexistenz des Grabens. Die Situation in der nordlichen Halfte des befestig

ten Zentrums lafit sich vorlaufig nicht genau beurteilen, denti die Ausgrabung wurde 

hier noch nicht abgesddossen. Nach Abdeckung des Ackerbodens zeigte sich die 

Existenz des nordlichen Eingangs und der Zusammenhang der beiden inneren Pali- 

sadenrinnen. Zugleich tauchte hier eine groBere Anzahl von Grundrissen von Objekten 

verschiedenen Typs und offenbar auch verschiedenen Alters auf, so daB alle weiteren 

SchluBfolgerungen in diesem Fall voreilig waren. Schon bei der Sauberung der Flache 

fand sich hier auf der Oberflache der Grube mit Keramik der Phase I a der MBK ein
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Abb. 5. Tesetice-Kyjovice, 

Kr. Znojrno (Mahren). 1 — 

westlicher Eingang nach dor 

Befestigung.

Menschenschadel; moglicherweise gcwinnen wir durch eingelien.de Forschung hier ge- 

wisse Voraussetzungen fiir eine reale Interpretation des ganzen befestigten Zentrums.

Dor kreisrunde Graben und die inneren Palisadenrinnen bzw. die iiuBcre Lehmauf- 

schuttung sind niclit die einzigen Fortifikationselemente der Lengyel-Siedlung in 

Tesetice-Kyjovice. In einer Entfernung von 37 bis 42 Metern zieht sidi langs des Gra

bens an der AuBenseite eine weitere Palisade bin, deren Verlauf wir vodaufig nur im 

Sektor C verfolgen konnten. Wenn auch sie die kreisformige Konzeption des Zentrums 

beachtet, ist sidier, daB die Siedlung ziclstrebig nach eincm im voraus durchdachten 

Plan angelegt wurde. Nach den Keramikfunden in der Ausfiillung dor als Fundament 

dienenden Rinne dieser iiuBeren Palisade kann eine zeitlidie Parallelitat zwischen der 

iiuBeren Palisade und der kreisrunden Zentralbefestigung angenommen werden. Ob 

nodi eine weitere Palisade bzw. ein weiterer Graben existiert, der den eigentlichen 

Wohnteil der Siedlung hiitte schiitzen sollen, wissen wir noch nicht; auf Grund der 

Tests tell ungen in Hluboke Masuvky (Neustupny 1948—50) und in Kfepice 

(T i c h y 1962,. 1963 a, 1964), wonach mit einem Graben groBe Flachen geschiitzt

eingelien.de
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2 — Skelettgrab Nr. 3 (H3) mit 

der Keramik der Ha-Stufe der 

MBK

wurden, konnten wir die Existeaz eines weiteren Grabens auch in Tesetice-Kyjovice 

voraussetzen.

Aus der bisherigen Ausgrabung ergibt sich die Andeutung einer bewuBten Vertei- 

lung der einzelnen Arlen von Siedlungsobjekten auf der Flache der Siedlung. Das be- 

festigte kreisrunde Zentrum war offenbar nicht bewohnt, und die Feststellung seiner 

Funklion bildet das Schlusselproblem, das viclleicht nach und nach gelost warden 

kann. Im Raum zwischen dem Graben und der auBeren Palisade stellen wir einfache 

kleinere Kulturgruben fest; es sind keine Wobnobjekte, vielleicht mil Ausnahme eines 

Pfostenhauses (Dj), dessen Datierung ungewifi ist. Erst jenseits der auBeren Palisade 

linden sich groBe Kulturgruben und Lchmgruben mit sekundarer Funktion (Objekte 

Nr. 1, 3, 4), und ollensichtlich folgen erst dann die eigentlichen Hauser (P o d b o r s k y 

1969, 574 fl., Abb. 1). Jener Teil der Siedlung, in dem die eigentliche Wohnflache ange- 

nommen werden kann, ist jedoeh z. Z. noch am wenigsten bekannt und harrt seiner Er- 

fors chung.

Die bisherige Flaehenabdeckung auf der Siedlung der iiltesten Phase der Kultur mit
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Abb. 6. Tesetice-Kyjovice, Kr. Znojmo (Mahren). Auswahl der bemalten Keramik der la-Stufe 

dei- MBK aus dem Graben. 1 :3



Siedlungsgrabungen in Tesetice-Kyjovice 139

mahrischer bemalter Keramik bei Tesetice-Kyjovice erbrachte somit schon einige be- 

•deutsame Feststellungen, warf aber auch eine Reihe von Interpretationsfragen auf, die 

man erst nach und nach wird beantworten konnen.

Voraussetzung fur alle weiteren Erwagungen hinsichtlich der Soziologie, der Uko- 

nomik oder des Uberbaues ist aber die Beantwortung der Frage der Funktion des be- 

festigten Zentrums der Siedlung. Sofern die Ausgrabung an sich keine eindeutige Ant

wort erbringen wird, muB man alle moglichen Interpretationen (Schlette 1954, 20) 

fur die Funktion dieses Objekts in Erwagung ziehen:

1. Es ist vor allem die soziale Interpretation, die der befestigten Flache die Bedeu- 

tung eines dauernden oder wenigslens interimistischen, mit der Ausiibung einer be- 

■stimmten Aufgabe verbundenen Sitzes einer bestimmten Gruppe von Siedlern zu- 

schreibt. Diese Interpretation ist a priori als am wenigsten wahrscheinlich anzusehen, 

•denn sie setzt die Existenz bestimmter sozialer Unterschiede innerhalb der neolithi- 

•schen Gemeinschaft voraus. Mit Elementen einer gesellschaftlichcn Differenzierung 

auf den Siedlungen des untersuchten kultur-chronologischen Horizonts konnen wir 

allerdings schwerlich rechnen; sie sind auch dann nicht wahrscheinlich, wenn wir die 

Theorie von der Ein wand erung der Trager der Lengyel-Kultur nach Siidmahren aus 

cntwicklungsmaBig progressiveren Gebieten des europaischen Siidostens (T i c h y 

1963 b, 21—22) akzeptieren. Auch wenn wir die Gesellschaft der Lengyel-Bevolkerung 

im Bereich des mittleren Donautals als spatmetronym oder eher bereits friihpatriarcha- 

lisch ansehen wurden, konnen wir in ihr schwerlich derart ausgepragte Elemente des 

Zerfalls der Urgemeinschaft nachweisen, die jedoch fiir die Absonderung einer sozial 

hbhergestellten Gesellschaftsgruppe eine Voraussetzung bilden wiirden. Auch eine mdg- 

liche Unterwerfung der Bevolkerung mit Stichbandkeramik durch die Ankommlinge 

mit bemalter Keramik3 konnte im Rahmen der existierenden Phase der Urgesellschaft 

nicht zur Entstehung einer so ausgepragten sozialen Differenzierung fiihren. Im iibrigen 

deuten die bisherigen Erkenntnisse auf Grund der Ausgrabung eher auf eine wechselnde 

Anwesenheit der Bevolkerung beider Kulturen hin, wenigstens im AusmaB der 3. Phase 

■der Stichbandkeramik und der Phase I a der mahrischen bemalten Keramik (P o d - 

b or sky 1970 a, 14 IT.).

In etwas anderem Licht wiirde die angedeutete Interpretation erscheinen, wenn wir 

die befesligte Flache lediglich als „VersammIungsraum“ (Pleslova-Stikova 

1972, 44—45) oder besser als Versammlungsort der Geschlechtsaltesten (des Altesten- 

rates) bzw. der Altesten auch benachbarter und verwandter Geschlechtergruppen an

sehen wiirden. Mit der Existenz eines Altestenrates kann man in der neolithischen Ge

sellschaft auf Grund ethnographischer Parallelen sowie einiger archaologischer Fest

stellungen real rechnen (Behrens 1973 b, 653; Soudsky 1966, 52 IT.). Hier

3 In diesem Beitrag konnten die archaologischen Belege fiir die urspriinglichc Besiedlung der 

Lokalitiit in Tesetice-Kyjovice mit der Bevolkerung der Stichbandkeramik nicht analysiert 

werden. Fiir diese urspriinglichc Besiedlung sprechen jedoch zahlreiche selbstiindige Gruben 

mit Stichbandkeramik, die groBtenteils von Objekten mit MBK der Phase la respektiert 

wurden, sowie zwei rituelle Skelettgraber mit Stichbandkeramik der 3. Phase, die bislang 

auf der Fuudstiitte festgestellt wurden. Sehr wahrscheinlich ist nach Meinung des Autors noch 

immer die Hypothese, wonach es erst im Laufe der Phase I b der MBK zur Assimilation dor 

Kultur mit Stichbandkeramik kam.
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Abb. 7. Tesetice-Kyjovice, Kr. Znojmo (Mahren). Frauenplastiken aus dem Graben. 1 :3

beriihren wir eigentlich bereits cine andere Interpretation des befestigten Zentrums als 

Ort, der die vereinigende Funktion blutsverwandter Geschlcchter, selbstverstandlich 

auch ini Zusammenhang mit dem Knit, erfullt.

2. Dem befestigten Teil der Siedlung in Tesetice-Kyjovice konnte auch ein Defensiv- 

eharakter zugeschricben werden; man konnte ihn auch als „Festung“ interprelieren, 

die als letzter Zufluchtsort zur Zeit auBerer Bedrohung der Siedlung diente. Wenn wir 

aber vorlaufig keine Sicherheit hinsiehtlich weiterer Fortifikationselemente auf der 

Lokalitat haben, liiBt sich dieser Gedanke nicht weiter verfolgen; er ist nicht cinmal 

unbedingt plausibel. Trotzdem wird der Defensiv-, ja sogar der Festungscharakter ahn- 

licher Einheiten in der Kultur mit MBK gewohnlich als moglich angesehen (N eu- 

s t y p n y 1948—1950. 1950. 1970: T ieliy 196.3 a, 1964) mid l ilr die alteste aneoli- 

thische Periodo in Bohmen auch von E. P 1 e s 1 o v a (1.972, 272 ff.) nicht von der
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J [and gewiesen. B. Soudsky unterzog seinerzeit die Frage der neolitliischen 

„Festungen“ einer Kritik und lehiite auf Grund konkreter, aus dem damals zugang- 

lichen Material zusammengetragener Angaben die Interpretation des Defensivcharak- 

lers befesligter neolithischcr Siedlungen ab (Soudsky 1950, 22 fl'.). Ebenso weist 

auch V. V i I d o m e c (1953, 800) die Interpretation Neustupnys von der 

befestigten Siedlung in Hluboke Masuvky als Festung zuriick und zieht eher den wirt- 

schafllichen Charakter der dortigen Befestigung in Erwagung, die uberdies nur kurze 

Zeil bestand.

Im I linblick auf die konkrete Situation der einzelnen befestigten Objekte, ihre 

GroBe, ihr Yerhaltnis zum unbefestigten Tell der Siedlung usw. muB auch die Beant- 

wortung der gestellten Frage nach der Bedeutung der einzelnen Befestigungen sorg- 

fiiltig abgewogen werden.

3. Fine weitere mogliche Interpretation ware die okonomische; sie wiirde mit dem 

befestigten Teil der Siedlung als Ort zum Schutz domeslizierter, in Herden geziichteter 

Tiere, insbesondere Binder, vor wilden Tieren, gegebenenfalls vor Angehorigen freni- 

der Gemeinschaften rechnen. Diese Interpretation fuBt auf dem besonderen Wert der 

I ferde fur die neolithische Gemeinschaft und ist in vielen Fallen, insbesondere dort, wo 

es sich nur um leichtere Umfriedungen handelt, zweifellos richtig (Soudsky 1950; 

1966. 57 f.; V i 1 d o m e c 1953). An eine solche Interpretation hielten sich im Faile 

einiger Siwllungen mit Graben der Tripolje-Kultur auch T. S. P a s s e k (1961, 133) 

und V. G. Zb eno vic (1967, 86). Im Bereich der Kulturen von Michelsberg und 

Windmill-Hill werden analog mit Graben und Palisaden befestigte Siedlungen durch- 

gangig als Saisonbefestigungen fiir Viehherden („Viehkraale“) angesehen (Tabac- 

z y h s k i 1970. 251; S c h 1 e 11 e 1954, 20; Plesl ova 1972, 272, 274; Pies- 

lova-Stikova 1972, 47). Diese Interpretation lafit sich aber schwerlich auf das 

befestigte Objekte in Tesetice-Kyjovice anwenden; hier widersprechen sowohl die Lage 

der befestigten Flache (an der hochsten Stelfe der Siedlung, weitab vom Wasserlauf und 

im Gegenteil nahe beim Wald, der relativ die groBte Gefahr fiir das Vieli birgt) als auch 

die massive Fortifikation (ausgedehnter, noch durch zwei Palisaden verstarkter Graben) 

einer rein wirtschaftlich bedingten Befestigung des Siedlungszentrums.

4. Am wahrscheinlichsten erscheint daher die letzte Deutung, die in dem befestigten 

Zentrum einen neolitliischen Kultplatz erblickt. Die kreisrunde Anlage mit vier nach 

den Haupthimmelsrichtungen orientierten Eingiingen drangt die Deutung als Kultstatte 

der Naturkrafte, vor allem der Sonne, auf, die fiir eine auf Landwirtschaft und Vieh- 

zucht beruhende Zivilisation des jungen Neolithikums so bedeutungsvoll war. Im wei- 

ten Sinn kann man unter dem BegrifT eines Kultes der Naturkrafte auch den Kult der 

zeugenden (menschlichen, tierischen und natiirlichen) Kraft sowie den Kult der Frau 

als Mutter zusammenfassen, die beide fiir die metronyme neolithische Gesellschaft so 

typisch sind. Die groBe Zahl von Bruchstiicken von Frauenplastiken, die in der Ausfiil- 

lung des Grabens gefunden wurden (bisher ungefahr 90 Stuck), und schlieBlich auch die 

etwa 10 Tierplastiken wurden diese Annahme nur erharten, insbesondere unter der 

Voraussetzung, dafi die Absehwemmungen vorwiegend aus dem inneren Teil des be

festigten Areals in den Graben gelangten (Zeman-Havlicek 1973/74); hier 

konnten namlich diese Attribute der zeugenden Kraft in Objekten zusammengetragen 

worden sein, deren Spuren uns vorlaufig leider unzuganglich sind oder die rituell ver-
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nichtet wurden usw. Eine Bekrafligung fiir diese Kultinterpretation der befestigten 

Flache in Tesetice-Kyjovice liefern auch die sparlichen Analogien eines kreisrunden, 

von einem Graben mil vier Eingangen umschlossenen Areals, mag es sich um neolithi- 

sche oder aneolithische (Buttler 1938, 11, Abb. 2; II 6 c k m a n n 1970, 4 If., spez. 6, 

Abb. 9; Tabaczynski 1970, 214 11.; Pleslova-Stikova 1972, 45) oder 

jiingere bzw. bereits friihhistorische Analogien handeln. Hochstwahrscheinlieh war das 

Kultritual im wesentlichen niemals eine rein religiose Angelegenheit, sondern es stand 

stets in Verbindung mil den konkreten Erfordernissen der ganzen. beteiligten Gemein- 

schaft. Wenn wir annehmen, daB die Lenkung der Geschicke der Siedlungseinheit (des 

Geschlechts) bzw. einiger verwandter Siedlungseinheiten (des Clans) in den Handen 

des Altestenrates lag und dieser vielleicht auch Hauptorganisator der Kultakte war, er- 

geben sich fiir die Interpretationen des befestigten Zentrums keine grundsatzlichen 

Widerspruche, wie dies bei den unter 1. und 3. angefiihrten Deutungen der Fall ist.

Im Zusammenhang mit der Interpretation als Kultstatte kann noch eine weitere 

Funktion der befestigten, astronomisch orientierten kreisrunden Flache in Tesetice- 

Kyjovice in Erwagung gezogen werden. Es konnte sich um den Ausdruck einfacher 

astronomischer Beobachtungen der neolithischen Bauern bzw., wie 0. Hoc k m a n n 

(1970,5) meint, direkt um die praktische Durchfiihrung eines Kalenders gehandelt ha- 

ben, der der landwirtschaftlichen Praxis dienen sollte. Selbstverstandlich ware dies auch 

in diesem Fall stets im Zusammenhang mit Kultpraktiken der Fall gewesen. Die 

astronomische Funktion des Objektes kann nicht von vornherein als fiir das Neolithi- 

kum unwahrscheinlich angesehen werden. Die Kenntnisse der grundlegenden Natur- 

wandlungen in hirer zeillichen Abhiingigkeit ergaben sich fiir die neolithischen Bauern 

aus der engen, lebenswichtigen Verbundenheit mit der Natur. Ubrigens verweist man 

auf die astronomischen Kenntnisse der Menschen des Neolithikums auch beim Studium 

der semantischen Seite der bemalten neolithischen Keramik (Rybakov 1965, 31 f.)„ 

Ebenso setzen auch die monumentalen Steinmale (Henge-Monuments) des englischen 

spaten Neolithikums fortgeschrittene astronomische Kenntnisse bei ihren Schopfern 

voraus (H 6 c k m a n n 1970,6).

Aus den angefiihrten Auffassungen geht hervor, daB der Bestimmung der wirk- 

lichen Funktion des befestigten Zentrums der Siedlung mit MBK in Tesetice-Kyjovice 

offenbar jene Deutung am meisten nahekommt, die hier von einer Kultstatte ausgeht, 

die zugleich auch weitere, praktische Funktionen erfiillte. Um diese weiteren Funk- 

tionen naher kennenlernen zu konnen, muB man mit den grundlegenden Merkmalen 

der damaligen Gesellschaft vertraut sein.

Einer eingehenderen Erkenntnis der gesellschaftlichen Verhaltnisse der Lengyel- 

Bevblkerung steht die geringe Kenntnis der Siedlungsformen und auch der Siedlungs

einheiten betrachtlich im Wege. Nur indirekt konnen wir neben groBen Hausern auch 

die Existenz mittelgroBer und kleinerer Hauser ableiten (Schlette 1958, 9011., 

spez. 95; Pleslova-Stikova 1972, 49 f.). Daraus kbnnten wir eher auf die 

Existenz von bereits paarweisen „Familieneinheiten“ in der Lengyel-Gesellschaft schlie- 

Ben (T i c h y 1963 b, 22, Anm. 14; V 1 a d a r - L i c h a r d u s 1968, 326). Auf der 

Siedlung in Tesetice-Kyjovice wurden vorerst drei bis vier Grundrisse kleinerer Pfosten- 

hauser festgestellt; sie sind jedoch nicht prazis datiert. Das groBe Haus mit der Um- 

fassungsrinne (Podborsky 1969, 580, Abb. 5,2) gehort hochstwahrscheinlieh auch
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Abb. 8. Tesetice-Kyjovice, Kr. Znojmo (Mahren). Auswahl der bemalten Keramik der Ib- 

Stufe der MBK aus dem Objekt Nr. 79. 1 : 3
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dor Kultur mil MBK an. seine Funktion konnte aber noth nicht festgestellt werden. 

Die Existenz der paarweisen „Familie“ wiirde allerdings auf die praklische Uberwin

dung der urspriinglichen neolithischen matrilinearen Ordnung und somit auf ein friihes 

Patriarchal hinweisen. File den jungneolithischen Horizon! mil seinen vielseitigen kul- 

lurell-elhnischen Strbmungcn aus dem fortgeschrittenen Siiden in den Regionen der 

Pheid und der mittleren Donau lassen sich gewisse Attribute des Patriarchats auch in 

der Sphiire des Uberbaues feststellen. Es handelt sich um die Plastik eines sitzenden 

Mannes mit Maske und „Sichel“ (mannliche Gottheit?) aus Szegvar-Tiizkbves 

(C s a I <> g 1960, 57 ff.; K a 1 i c z 1970, Vt, Taf. 32—34), ferner um eine zahlcnmiiBig 

stark vertretene Tierplaslik der Lengyel-Kultur und weiterhin insbesondere um ge- 

hornte Idole mit einer Kombination menschlicher und tierischer Merkmale4, die als 

typisch fur die Zeit der postneolithischcn bkonomischen und gesellschaftlichen Ver- 

anderungen angesehen werden (N e u s t u p n y 1972, 137). Das zahlenmaBige Uber- 

gewicht der Frauenplastik in der Lengyel-Kultur vermag die aufkommenden Elemente 

des Patriarchats an sich nicht auszusehlieBen, denn einerseits liiBt sich die Darstellung 

der Frau — sofern es sich nicht um die Frau als Gbttin handelt — noch nicht als Beweis 

fiir das Matriarchal ansehen (Tichy 1963 b), andererseits kann man das haufige 

Vorkommen der Frauenplastik mit Beharrungsvermogen und Zuriickbleiben der Denk- 

art der Xeolithiker gegenuber der realen gesellschaftlichen Situation erklaren.

Die Existenz einer moglicherweise vorkommenden fruhpatriarchalischen Ordnung 

bedeulel allerdings keine grundsatzliche Aufhebung der Blutsbande zwischen den Sied- 

lungseinheiten.,'Die einzelnen Siedlungen, die aus einer Reihe von Behausungen paar- 

weiser „Familieneinheiten“ bestanden, reprasentieren vielleicht ein Geschlecht in der 

urspriinglichen matrilinearen Gemeinschaft bzw. gingen uber diese hinaus. Die Ge- 

schlechter schlosseri sich zu hoheren ethnisch-sozialen Einheiten, d. b. zu Clanen bzw. 

Sfammen, zusammen (Behrens 1973 b, 650 IT., Anm. 3). Diese Friihperiode des 

Patriarchats muBle nicht notwendigerweise eine Einschrankung der urspriinglichen 

bkonomischen und gesellschaftlichen Funktion des Geschlechts und des Stammes be- 

deuten, also jenes Prozesses, der spater im Aneolithikum im Zusammenhang mit der 

Ausweitung der zweiten gesellschaftlichen Arbeitsteilung verlief (Pleslova-Sti- 

kova 1972,43).

Wenn das Aufkommen von Elementen der patriarchalischen Ordnung eine Stiir- 

kung der Rolle des Mannes und allgemein eine Festigung dor-gesellschaftlichen. Organi- 

siertheit bedeutet, wird dann sicherlich auch die Geschlechts- und S.tammesstruklur d.er 

Gesellschaft stabiler, und es verstarkt sich die Aktionsfiihigkeit der organisierten Ein

heiten. Man kann dann auch einen planmaBigeren, anspruchsvolleren und mehr diffe- 

renzierten Aufbau der einzelnen Siedlungen annehmen. Darauf verweisen iibrigens 

auch die bisherigen Ausgrabungsergebnisse der Lengyel-Siedlungen.7

Es bleibt noch die Frage, mit wie vielen Bewohnern man fiir eine durchschnittliche 

Siedlung der Lengyel-Bevblkerung rechnen kann. Da einstweilen keine Unterlagen fiir 

konkrete Berechnungen verfiigbar sind, muB man sich an die bestehenden generellen

4 Den jiingsten Fund dieses Typs machte Dr. P. K o s t u r i k auf der Siedlung der Phase I b 

der MBK in Jaromerice n. R. (noch nicht publiziert). Ich danke dem Genannten dafiir, die

sen Fund zur Argumentation in dieser Abhandlung heranziehen zu konnen.
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Parallelen halten. Mil Berechnungen der Bewohnerzahl der neolithischen Siedlungen 

befaBlen sieh in letzter Zeit insbesondere B. Soudsky (1966, 52), F. Schlette 

(1958, 146) und in jiingster Zeil H. Behrens (1973 b, 649). Wenn wir uns an die 

Berechnungen So nd sky s und Behrens’ (hochstens 200 Menschen fiir eine 

Siedlung) halten, ja wenn wir sogar auch die hoheren Schatzungen Schlettes 

(200—400 pro Siedlung) in Betracht ziehen, die der populationsstarken Lengyel-Zivili- 

sation vielleicht auch entsprechen, erscheint es uns als unmoglich, daB der mil einem 

Sch-lag vorgenommene Aufbau einer so machtigen Befestigung, wie wir sie in Teselice- 

Kyjovice ermitleln, das Week von Angehorigen einer einzigen Siedlung gewesen sein 

kann. Aus der Gesamtzahl der Siedler ist namlich mindestens eine Halite der Indivi- 

duen (arbeitsunfahige Kinder) auszuklammern, weiter noch jene Personen, die zeitweilig 

oder dauernd auBerhalb der Produklionssphare standen (Kranke, schwangere Frauen 

usw.). Dabei inuBte aber der Bau des Areals sehr rasch vonstatten gehen; er durfte sieh 

niclil fiber eine Sommerperiode hinaus hinziehen, denn in den \\ inlermonalen ware 

die Weiterfiihrung sehr erschwert gewesen. Wiihrend der Bauarbeiten konnte man die 

Bestellung der Acker nicht vernachlassigen, ebensowenig die Erntearbeiten, die Be- 

treuung der Viehherden usw. Dies alles wurde noch durch den Bau der Siedlung er

schwert, wenn das Anlegen der Befestigung — was am wahrscheinlichsten ist — gleich 

nach der Ankunft der Gemeinschaft am Ort der kiinftigen Niederlassung erfolgte. Es 

ist demnach sehr wahrscheinlich, daB sieh am Bau der befestigten kreisrunden Flache 

auch Angehdrige der umliegenden verwandten Siedlungseinheiten (also die Angehori

gen ein und desselben Clans) beteiligten. Spuren zeitlich paralleler Siedlungen existie- 

ren in nachster Umgebung, und man wird ihnen nach und nach gebiihrende Aufmerk- 

samkeit widmen. Es ist auch bekannt, daB sieh die Bevolkerung mit jungneolithischer 

bemalter Keramik in geeigneten Gebieten intensiv konzentriert (Novotny 1962, 

200, 202). Nicht selten erreicht eine solche Siedlung groBere Dichte als die heutigen 

Siedlungen. Man stellte auch fest, daB nicht allo Siedlungen der Bevolkerung mit MBK 

Befestigungcn halten. Dann ist der Gedanke naheliegend, daB so etwas wie „Zentral- 

siedlungen“ mit besonderen Fortifikationszentren, gegebenenfalls iiberhaupt als Gan

zes befestigte Siedlungen. existierten. Sie konnten dann die einigende Funktion fiir die 

Geschlechter ein und desselben Clans erfullen, waren Versammlungsorte der Altesten- 

rate und Orte fiir die Kultzeremonien des ganzen Clans.
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Z e i c li n u ii gen : M. Balek (Abb. 6 und 8 nach Vorlagen vori E. Kazdova); F o t o s : S. 

Sevcik, beide Lehrstulil fur Vorgeschichte der Universitat Brno (Abb. 2. 4, 7), und Vcrfas- 

ser (Abb. 5).

Ansclirift: Doz. Dr. V. Podborsky CSc, Lehrstulil fiir Vorgescliielite der Jan-Evangelista- 

Purkyne-Univcrsitat zu Brno, 602 00 Brno, Arna Novaka 1.


