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Le pavlovien est une culture ind6pendante au cadre des complexes
gravet to ides .  I1  appar t ien t  b  des  chasseurs  de  mammouths  typ iques  dans  des
Ler ra ins  f ro ids  de  loess  en  Europe cent ra le  e t  de  1 'es t ,  avec  une grande
produc t iv i t6  de  1a  chasse e t  avec  un  d6ve loppement  rap ide  de  la  cu l tu re
mat6r ie1 le ,  laque l le  es t  parvenue d  un  haut  degr6  (p rogress ion  des  indus t r ies
g6om6t r iques  e t  mic ro l i th iques)  6ga lement  comme des  man i fes ta t ions  de  I 'a r t .
Sa  d6 f in i t ion  pr6c ise  sera i t  poss ib le  par  une monograph ie  de  la  s ta t ion
6ponyme de Pav lov  I  e t  sa  pos i t ion  au  mi l ieu  de  1 'agg lom6ra t ion  des
g isements  dans  la  Morav ie  m6r id iona le .

Es  bes teh t  ke in  Zwei fe l  dar i iber .  dass  d ie  k i in f t ige  archSo log ische
Erforschung auf jungpal5ol i t ischen Fundstel len, die ununterbrochend neue

Fundobjekte, quant i tat iv sowie qual i tat iv bedeutendero Erkenntnisse und
zug le ich  auch genauere  durch  C l4  Daten  ergdnzende s t ra t ig raph ische Beobach-
tungen br ingt,  weiterhin zur Kldrung von gegenseit igen Beziehungen und
Zusimmenhdngen zwischen einzelnen Kulturkomplexen zie1t '  Das Ergebnis
dieser Strebungen sol l  die genauere Chronologie der ganzen Epoche und da'-

durch  auch d ie  Aufs te l lung  neuer  Entw ick lungsschemen se in .  Es  is t  k la r ,

dass  d ieser  Weg i iber  we i te re  t ie fe re  E ins tu fung und i iber  fe inere  Gl iede-

rung des Jungpaldol i thikums f i ihrt .

Dies bezeugt auch der bisherige Forschungsvorgang schon seit  der

Zei- t ,  als H. Breui l  das i iberholte System G. de } lort i l let  durch seine Grund-

legende Arbe i t ,  d ie  e r  be i  der  Ge legenhe i t  des  Kongresses  in  GenEve vorge-

t r "g" t t  ha t ,  p r 'dz is ie r te  (H.  Breu i l ,  l9 l2 ) .  Schon ba ld  darauf  ze ig te  s ich

abe i ,  dass  d ie  Ents tehung von Aur ignac ien  n ich t  a1 le in  d ie  damal igen Wi -

derspri iche und Ergdnzungen i iberwand. Zuerst dokumentierte diese Tatsache

Jos. Bayer,  als ei  scharfsinning die Bedeutung von Schmalkl ingenindustr ien
entdeckte und sein Aggsbachien formul ierte ( .1.  nayer '  l92B). Dann war es

D,  peyrony ,  a ls  e r  d ie  para l le l  lau fende Entw ick lung des  P6r igord ien  mi t

Aur ignac ien  prok lamier te  (D"  Peyrony ,  1936) ,  End l ich  haben d ie  Erkenntn isse

und Erfahrungen besonders in Vorderasien D.A,E" Garrod zur AufklSrung von

G r a v e t t i e n  g e b r a c h t  ( D . A . E .  G a r r o d ,  1 9 3 8 ) '

Neben d ieser  Re ihe  inha l t l i ch  b re i te ren  Begr i f fe  tauchten  na t i i r l i ch

arrch weitere Vorschl i ige auf die Abgrenzung kleinerer Kulturcomplexe und

KulLure inhe i ten  au f ,  d ie  manchmal  a ls  Gruppen,  Kre ise ,  Typen,  S tu fen ,

Hor izon te ,  Fac ies ,  Indus t r ien  und noch anders  beze ichnet  waren"  Es  is t

le ich t  begre i f l i ch ,  warum Mehrzah l  von  d iesen St rebungen in  der  le tz ten

Zeit  ausgerechnet in Mit tel-  und Osteuropa entstanden ist  oder aus dem

Fundmate i ia l  d ieses  Geb ie tes  herausgehr .  D ie  Ursache is t  in  der  Ta tsache

zu suchen,  dass  das  ge l tende Sys tem a ls  e in  Ganzes ,  sowie  auch der  Inha l t
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materiel ler Kultur einzelner Kulturstufen in diesem Raume doch von dem
westeuropd ischen Vorb i ld  manchmal  sogar  sehr  wesent l i ch  abweich t .  D ie  Chr
nologie des JungpalSol i thikums wurde aber durch franzcisische Schule auf
Grund von westeuropl ischen Kenntnissen und Erfahrungen aufgebaut und be-
r i i cks ich t ig te  sons t ige  Gegenden nur  se l ten .  In  6s t l i chen L lndern  nar  d ie
Erforschung damals nur mdssig entwickelt  und nur einzelne ausserordent l ic
Entdeckungen verdienten hier die Aufmerksamkeit  der Fachkreise. Schon des-
ha lb  b l ieb  in  d iesen Geb ie ten  b is  in  d ie  Ze i t  des  zwe i ten  Wel tk r ieges  d ie
Vorstel lung in Geltung, die H. Breui l  schon im Jahre 1924 zum Ausdruck
b r a c h t e  ( H .  B r e u i l .  1 9 2 4 ) .

D ie  S i tua t ion  ver lnder te  s ich  se i t  der  Ze i t  g rundsHtz l i ch  und man
kann nun umgekehrt .  sehr bedeutende und ausschlaggebende Entdeckungen aus-
gerechnet in brei ten cjst l ichen Gebieten erwarten, Zu diesem Standpunkt
ge langen w i r  be i  der  Bet rach tung der  le tz ten  Jahre ,  d ie  besonders  h ie r
sehr  w ich t ige  Erkenntn isse  brachten"  D iese  bes tehen n ich t  nur  aus  e iner
Menge von pass iven Que11en,  sondern  gre i fen  auch e indeut ig  in  den Bere ich
von teoret ischen Betrachtungen, Manche von diesen ziel ten auch zur Aufk15-
rung der  Chrono log ie ,  n ich t  z t le tz t  durch  Formul ie rung neuer  Ku l tu rs tu fen .
In disesem Zusammenhang beschlf t igten sich einige Autoren ebenfal ls mit
der  teore t ischen Frage des  Begr i f fes  "Ku l tu r " ,  was  f i i r  e in  Inha l t  und was
f i i r  eine Bedeutung ihm zugeschrieben ist ,  welche Kri ter ien eigent l ich f i i r
Begrenzung e iner  pa l5o l i t i schen Ku l tu r  in  Ge l tung s ind .  Begre i f l i cherwe ise
wurde auch die dazu angehcir ige Nomenklatur behandelt ,  Sehr ni i tz l ich
sche in t  d ie  po ln ische (R,  Sch i ld ,  1963)  und d ie  tschechos lowak ische
Diskus ion  (J .  F r id r ich ,  B .  K1 ima,  K .  Va loch ,  1968)  zu  se in ,  d ie  e in  k la res
Licht in die Terminologie zu br ingen versuchte und die Abstufung von den
einfachsten Einheiten bis zu den kompl iz iertesten Kulturformationen brachte

Im a l lgemeinen dar f  man sagen,  dass  un ter  dem Begr i f f  Ku l tu r  heute
in  der  a rch5o log ischen Prax is  auch f i i r  das  Pa ldo l i th ikum e in  ku l tu re l les ,
w i r tschaf t l i ches  und end l ich  auch e in  gewisses  gese l l schaf t l i ches  und
h is to r isches  Ganze zu  vers tehen is t .  An  Hand von d iesen E inhe i ten  ldss t
s ich  auch d ie  u rgesch ich t l i che  Entw ick lung ver fo lgen (J .  n6hm,  1953) .  D ie
Entfal tung von Erzeugungsmitteln und mater ial ler Kultur t iberhaupt ging
ih ren  For tschr i t t  in  den I l tes ten  Per ioden der  Gese l lschaf tsentw ick lung nu
sehr langsam fort .  Deshalb machen sich ihre bedeutendere Umwandlungen, die
e inen d i rek ten  E in f luss  au f  d ie  w i r tsc t ra f t l i - chen Verh l l tn isse ,  sowie  auch
auf die Kulturbereiche rrnd Organisat ion der Gesel lschaft  ausi ibten, in den
hinterbl iebenen Denkmliern erst in grcisseren zeit l ichen Abstdnden bemerk-
bar.  Diese Umwandlungen werden als Grenen einzelner Kulturen betrachtet,
die schon wegen der ldngeren Zeitpanne ihrer Ausdauer auch in einem grcis-
seren  geograph ischen Ausmass verbre i te t  s ind .  Pa ldo l i t i sche Ku l tu ren
s te l len  a lso  eher  e ine  gewisse  Per iode der  S l tes ten  Gesch ich te  dar ,  je
51 ter ,  des to  ze i t l i ch  lSngere  und ausgedehntere  oder  sogar  geograph isch
fas t  unbegrentze  d iese  auch s ind .

Erst im Jungpaldol i thikum ist  regelmdssig die Bezeichnung Kultur
auf ein best immtes Gebiet gebunden und auch zeit l ich kann man sie im Bezug
auf die Verbrei tung und Bewegung verfolgen" Im Vergleich mit  der j i ingeren
urgeschicht l ichen Entwicklung kann man diese als Akvivalent von ganzen
Perioden betrachten".  Wegen problematischer Abgrenzung einer palSol i t ischen
Kultur tauchen auch Versuche auf,  bei  Behandlung der Periodisat ion der
dl testen Kulturentwicklung auch andere Standpunkte, wie zum Beispiel  Grund
formen der  S te ingerd te  d ie  Ar t  ih re r  Hers te l lung ,  a ls  p r imdr  in  Bet rach t
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zu nehmen. Die pal l io l i t ischen Kulturen werden dabei noch in grdssere Ein-

heiten durch hijherstehende Bezeichnungen (Erzeugungstechnik, KulturgrupPe'

Industr ie,  Formation und a. )  zusanunengebunden.

Nur mit  Schwier igkeiEen l6sst s ich erkennen, ob sich unter Obhut

einer jungpalHol i t ischen Kultur mehrere voneinander mehr oder weniger ab-

weichende und sonst selbst5ndige Kulturgatze nicht verbergen, die aber

nicht durch Kleinigkeiten im g-samtbi ld der Steinindustr ie,  an Hand welcher

diese gewiihnl ich beurtei l t  werden, zu unterschieden sind. Schon die Ver-

brei tu;g auf ausgedehnte Gebiete al lein,  weiter die Populat iondichte, be-

grenzrer g"g".r""itiger Kontakt und noch andere UmsEdnde fiihren zur Annahme,

dass eine Kultur nlchc zu einheit l ich sein konnte und dass sie umgekehrt

sehr von der Zeit ,  vom geograf ischen Mil ieu und nbch von anderen Bedin-

gungen abhdngig war.

Bei Beurtei lung dieser Problematik und bei der Aufstel lung von Kri-

ter ien f i i r  einzelne nomenklator ische Beziehungen sind einige grundsltz-

l iche Standpunkte und Betracht zu ziehen. Vor al1em ist  es n6t ig womcigl ich

al le Kulturdusserungen zu schltzen und nicht nur die mater iel le Kultur oder

sogar  b los  e inen t l i l  von  d ieser ,  d ie  S te in indus t r ie  a l le in  zu  ana lys ie -

ren. Es ist auch nicht mciglich nur die minderwertigsten Unterschieden und

Einzelformen von Produkt ionsmit teln zu beri icksicht igen und die Typologie

der Steinartefakte auf diese Art  und Weise zu i iberschltzen'  Sie kann dann

in solchen Beispielen als selbstzweckurHssig zu erscheinen und f i i r  die

Beurtei lung brei terer Zusammenhange unzuverlassig zu 9ein. Die-Typologie

selbst besitzt doch rnanchmal nur eine geringe Aussagekraft" Auf dieser Art

gelangte man zur Atomisierung von Kultureinheiten, denn eine jede Fund-

"t" f f"  
unterscheidet sich von anderen und auch schon von der am nlchsten

l iegenden jungpal[ol i t ischen Stat ionen manchmal sogar ganz wesent l ich

nrf lhrung"",  &L die Siedlungsaglomerat ionen eindeut ig derselben Populat ion

und derselben Krr l tur gew5hren, beweisen, dass sich die Zusammensetzung

ihrer Denkmdler manchial  auffdl l ig verdnderte. Dies zeigt s ich auch sehr

i iberzeugend im Vergleieh der Fundstel le von Pavlov und Dolni  Vestonice

oder soiar in einzl l t t " t t  Horizonten der Fundstel le von Vestonice selbst '

Dies ist  durch die stdndig vorwlrts schrei tende Entwicklung gegeben' Bei

der Analyse von Kulturganzen ist  es not l^tendig auch die charakter ist ischen

Zige zt irervorheben, di! einzelne Einheiten zueinander binden und Prinzip

dei korrelat iven Monente im Auge zu halten. Ausgerechnet eine jede epony-

mische Lokal i tdt  so1lte die meisten und die am besten entwickelten gemein-

samen Ziige des betreffenden Kulturganzen beinhalten. Man kann nicht die

Schwier i ikei ten verheiml ichen, die durch die Tatsache gegeben sind, dass

einzelne Kri ter ien sich nicht immer gleichmdssig verhalten und dass sie im

chronologischen Sinne verschieden empfindl ich sind"

Neue Erkenntnisse i iberwuchsen das geltende chronologische Schema

besonders in dem Abschnit t ,  der als oberes Aurignacien, oder als Aggsba-

chien, spdter als Gravett ien und zul l t  zt  aIs Ostgravett ien bezeichnet

wurde rr.rd d.t fi ir eine neue Betrachtung immer gedffnet ist' Die Abtrennung

der mit tel-  und osteuropl ischen Verhdltnisse von der westeurop6ischen Ent-

wicklung war ganz berecirtigt, terminologisch aber ungewijhnlich und deshalb

wurde die Bezeichnung nichi  al lgemein angenommen, Unterschiede zwischen

dem west l ichen und 6st l ichen Beieich des Gravett ien sind als grundsdtzl iche

zu bezeichnen und i iberschrei ten Kri ter ien einzelner kleinerer-Einheiten i rn

Rahmen einer Kultur.  Sie sind f i i r  grundlegende zu halten und weisen eher

auf selbsc6ndige Kutturen hin.
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Gemeinsame Zige, neben Hauptmerkmalen des JungpalHol i thikums, sind
in der charakter ist ischen Bearbeitungsart ,  in der gravettoide Retouche,
und in einer Reihe gemeinsamer Typen von SteingerHten zu suchen. Umgekehrt
unterscheiden sich beide Kreise voneinander durch eine Reihe von anderen
Steinartefakten (neisselart ige Ger6te, besondere Formen von Spitzen und a.) ,
durch Knochenindustr ie,  Ziergegenst5nde, auch durch Kunst5usserungen und
d ies  sogar  sowei t ,  dass  be ide  Geb ie te  a ls  ganz  se lbs tdnd ig  beze ichnet
werden. Unterschiedl ich ist  auch die Lebensweise beider Gruppen. Das cjst-
l iche Gebiet ist  eindeut ig durch die typischen Mammutjdgergesel lschaften
reprdsent iert ,  die ihre Siedlungen in brei ten kal ten Steppenlandschaften
und L6ssgebieten in Form von einfachen l lberdachungen aufgebaut haben.

Keine von angeft ihrten Bezeichnungen hat das Wesent l iche zum Aus-
druck gebracht.  Deshalb erschienen auch neue Termini ,  wie "mit teleuropdi-
sches Gravett ien'r  (F. Prosek, V. Lozek, 1954) oder "nieder6sterreichisch-
mdhr isch-s lowak ische Gruppe"  (F"  Fe lgenhauer ,  l95 l ) .  Be ide  Vorsch l5ge
vtaren ebenfal ls r icht ig,  vom terminologischen Standpunkt aus aber nicht
i ib l ich. Dies ver l ief  ausgerechnet zt  der Zeit ,  a1s die Grabungen in Pavlov
die ersten bemerkenswerten Funde und Ergebnisse gebracht haben. Diese haben
auch gl-eich versprochen, dass die neue Fundstel le ein vol lst i indiges Bi ld
einer dauerhaften Ansiedlung zu jener Zeit  mit  seiner Lebensweise und mit
zahlreichen und verschiedensten Lebens5.usserungen anbieten wird. Deshalb
wurde diese Fundstel le bald zu einer eponymen Lokal i t5t  gew5hlt .

Zuers t  beze ichnete  R.  P i t t ion i  (1956)  d ie  Fundste l le  von Pav lov
als ganz eharakter ist isch f i i r  das Spdtgravett ien in Mit teleuropa. Zwei
Jahre  sp l te r  bee indruck ten  d ie  Grabungsresu l ta te  H"  De lpor te  sowei t ,  dass
er  d ie  Benennung Pav lov ien  ins  Leben r ie f  (H.De lpor te ,  1959) .  Aus f i ih r l i cher
wurde dieser Begri f f  kurz danach (9. Kl ima, 1959) und dann in einem selb-
s t6nd igen Ar t i ke l  behande l t  (n "  f l ima,  196 l ) "  D ie  Verbre i tung der  E in -
f l i isse von Pavlovien hat wieder ein anderer Beitrag angedeutet (s.Kl ima,
1968) "  Man darf  wohl sagen, dass der Begri f f  heute schon al lgemein aner-
kannt ist  und dass er in die Fachl i teratu.r  i iberging. Einige Autoren ver-
langen aber mit  Recht seine prdzise Def ini t ion und Abgrenzung.

I^ las sol ' l  nun die Benennung Pavlovien beinhalten ? Es ist  eine
selbstEndige Gruppe von Siedlungen und RastplStzen, die durch gemeinsame
Merkmale und mit  einer einheit l ichen, zusammenhdngenden Entfal tung, einem
Shnl iehen Naturmil ieu, gleichen Erzeugungsmitteln und Grundrohstoffen,
also durch gleichart ige wir tschaft l iche Verhdltnisse verbunden ist , .  Ebenso
besteht eine Ubereinst immung in der geist igen Kultur,  sowie in der Sied-
lungs- und gesel lschaft l ichen Struktur und deren Gesetzen, mit  welchen das
Leben au f  den S ied lungen gerege l t  wurde"  D iese  E inhe i t  s te l l t  e ine  se lb -
stdndige Kul"tur dar,  die einen integrierenden Bestandtei l  des Gravett ien-
Komplexes  b i lde t "

Sehr gi inst ige Natur- und Lr l i r tschaftsbedingungen, unter denen sich
das Pavlovien entwickelte und wovon beispielsweise grosse Mammutknochenan-
hlufungen in der Ndhe der Siedlungen zeugen, die scheinbar auch einen
Nahrungsi iberschuss in manchen Zeitabschnit ten verraten, f i ihrten zu einem
sehr beschleunigten Aufst ieg der Kultur,  welcher einen verhdltnissmdssig
hohen Grad erreichte" Die ki inst ler ischen Ausserungen, die durch Symbol ik
und Styl isat ion einen besonderen Ausdruck hauptsdchl ich in der Ornamentik
und in den Ziergegenst6nden einnehmen, geben einen guten Beweis davon. Auch
andere erhaltene Erzeugnisse beweisen das sich schnel l  vervol lkommende
Niveau "
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Die Steinindustr ie an und f i . i r  s ich ist  sehr entwickelt  und weist

mikro 1 i this che, geometr isch regelmdss ige Formen und zusammertgezet zte

Werkzeuge auf.  In Dauersiedlungen ist  s ie gewcihnl ich sehr hi iuf ig und geht

hauptsi i lh l ich aus Schmalkl ingen hervor,  die auch die Grundform f i i r  die

Gera1eerzeugung sind. Die Bearbeitungsart  verr l t  s ich, ausser 'durch Abni i t -

zungsspuren, aurctr  eine feine, gepf legtermanchmal auch abstumpfende Re-

tuslne, hier und da kornmt die inverse und die tei lweise Flachretusche,

besonders auf Blatt-  und Kerbspitzen'  vor.

Von den verschiedenen Kl ingen der i ib l ichen Gattungen verdienen die

Gravett ien-Schmalkl ingen, Kl ingen mit  retuschiertem Ende und Kerbkl ingen

besondere Aufmerksamkeit ,  Ausser den i ib l ichen kl ingenf6rrnigen Kratzern

kommen hochknaufige und typische Aurignacienformen nur sehr selten vor.

St ichel in ihrer gro"". t  Anzahl und Variat ionsbrei te dr i icken dem Komplex

einem eigenen Chaiakter auf.  Sie sind nicht nur kleinfcirmig mit  einer

Tendenz zur Abf lachung oder auf gebrochenen Kl ingen, sondern auch kant ig,

des i j f teren zwei -  oder mehrfach. La Gravette-Spitzen ersetzen ihnen

nahestehende, aber nicht ident ische Formen. Charakter ist ische Gegenst lnde

sind eingesenkte Mbissel,  die an Abspalter er innern. Die Bemiihung, geome-

tr isch r lgelmdssige Formen einzuhalten, ist  noch deut l icher bei der sehr

zah l re ich  ver t re tenen k le ingerd t igen Indus t r ie  fes tzus te l len .  Zu  den

i ibl ichen Kl ingen mit  abgestumpften r i icken treten r icht ige Dreiecke, Seg-

mente, mikrol i thische Sdgen und Pfei lspi tzen mit  Flachretusche an der

Bas is  der  Bauchse i te  und a .

Die i ib l ichen Steinartefakte sind gewcihnl ich von einer groben

Industr ie beglei tet ,  die aus wenig geeigneten, heimischen Rohstoffe von

ger inger  qua i i ta t ,  gespa l te t  i s t .  S ie  bes teh t  aus  groben,  ke ineswegs sorg-

Iaft i [  oder i iberhaupt .r i " t r t  zugerichteten kl inkenart igen Abspl issen

grr isserer Formen, Disken, Abschldgen von Leval lois- oder Clactoniencharak-

I .r  r  rei ter aus zerschlagenen Kiesel-Quarzi t-Ger611en, kr istal l in ischen

Schiefern sowie aus weichen Quarzi t-  und Kalksandsteinen sowie aus kiese-

l igem Merge l "

Die TrIger dieser Kultur kannten auch die Technik des Steinschlei-

fens und Bohrens. Aus sehr f lachen Kieselsteinen erzeugten sie auf diese

Art Anh5ngsel und Halsketten, bunt verfHrbtes Marmorgerdl le schl i f fen sie

in Form von l insenfcirmigen Scheibchen, grdssere kreisart ige Schieferst i icke

versahen sie in der Mit te mit  brei ten Offnungen.

Stark verbrei tet  und von einer ziemlich entfal teten Variabi l i tet

ist  die Knochenindustr ie.  Aus Tierknochen sowie Mammutstosszdhnen wurden

Dolche, Ahlen, Spitzen, Gldtter und noch andere Formen geschnitzt  und

gesch l i f fen .  Cha iak ter is t i sch  s ind  Gerd te ,  d ie  o f fens ich t l i ch  auch f i i r

nrdarbeiten und bei der Schlachtung grosser Tiere dienten: Lci f fel ,  auch

grosse schaufelart ige St i icke, Grabst ichel aus Mammutr ippen und Hauen aus

il.entiergeweihen. Zeischlagene Mammutschenkelknochen wurden zu mdchtigen,

keulenf[rmigen Jagdwaffen zugehauen. Aus Mammutelfenbein wurden Speerspit-

zen ,  me is tens  von k re is f6 rmigem Querschn i t t  m i t  kon ischer  Bas is  geschn i tz t

vereinzelt  kommen auch abgef lachte oder sogar wahre f lache Formen vor,

sel tener sind Spitzen mit  verbrei tertem Ende und Blutr inne'  Sie beweisen

eine weitverbrel tete und spezial is ierte Jagdkunst,  welche kol lekt iv orga-

nisiert  und durch verschiedene, auch Tonsignale dir igiert  wurde'  Davon

zeugen Funde von einfachen knb'chernen Pfei fen. Aus demselben Mater ial  s ind

Haarnadeln, verschiedene Arten von Anhlngseln und mannigfaltige Ziergegen-
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stEnde vorhanden. Einen besonderen PLaEz nehmen el l ipt ische und ovale,
f lache Pl l t tchen aus Marnmutel fenbein ein, die am Ende mit  Offnungen ver-
sehen und durch t iefgeri tzte Ornamente verziert  s ind. Es sind dies offen-
sicht l - ich Haarspangen, Diademe und Zierspangen f i i r  die Fel lbekleidung.
Scheinbar wirkLich als Schmuck w5ren verschiedene Konchylien und Tierzdhne
zu betrachten. Aus Rentiergeweih wurden ausser den angefiihrten Hauen auch
verschiedene Spitzen und mdcht ige Stecher hergestel l t .  Manche Rengeweih-
st i icke l , taren, ganz dhnl ich wie die spdteren Kommandost lbe des Magdal6nien
in Westeuropa, mit  einer brei ten Offnung versehen.

Die ki inst ler ische Ausserung macht sich einestei ls s ls Verzierung in
Form einfacher,  geomatr iecher Muster geltend, die aber des dfteren nur aus
Reihen von kurzen RiLlen bestehen. Auf diese Art sind auch Gegenstiinde und
I, lerkzeuge des tdgl ichen Bedarfes verfert igt .  Die zweite Gruppe von Kunstge-
genstdnden bi lden Figuren aus Elfenbein, sel tener aus Stein, die in der
Schnitz- und Schlei f technik,  in einer dreidimensionalen, real i t isch gehal-
tenen oder in einer Rel iefplast ik durchgef i ihrt  s ind. Am hduf igsten stel len
s ie  T ie re  dar ,  se l tener  e ine  Frauengesta l t .  Zu  jenen gese lLen s ich  auch,
f i i r  das Pavlovien besonders charakter ist ische, aus Lehm nodel ierte und
gebrannte kleinere Plast iken"

Das Pavlovien baut mit  Vorl iebe die Sidlungen an erhdhten Stel len
und an L6sskEmmen unter Gebirgsziigen und ganz nahe eines Wasserstromes
oder direkt am ZusarnmenfLusse von Wasserstrassen und zwar aLs gut organi-
sierte und f i i r  ldngere Zeit  bewohnte Lagerstandsorte mit  vol lkornmen kons-
truierten Zelthi i t ten. Schon oben wurde auch erwdhnt,  dass sogar in der
eigenen zentralen Aglomerat ion der Fundstel l -en unter den Pol lauer Bergen
best irmte Unterschiede zu erkennen sind, deren Tiefe sich in der mater iel l -en
Kultur einzelner Lagerpl5tze nicht i ibersehen l lsst .  Umgekehrt  gehen die
Verbindungen auch in feinen Einzelheiten in weite Ferne besonders in der
6stLichen Richtung"

Aber auch in den 6st l ichen Gebieten ist  das Gravett ien nicht
einheit l ich. Dies beweisen die Verhdltnisse der Siedlungsaglomerat ion von
Kost jenki .  Dort  i iberdecken sich einander zwei Strdmungen: die einheimische,
die aus Slteren WurzeLn herauswuchs, und die gravettoide, die in der
jiingeren Fase i.iberwog. Und ausgerechnet diese Strtimung verbindet A.P.
Grigor iev (1966) rni t  der Kul- tur,  die ihre Entstehung in dem Stadium Krems-
I{ i lLendorf-Pavlov hatte die aus Mit teleuropa weit  nach Osten austrahlte.

Die Festsetzung einer genaueren Entwicklung, der Verbrei tung und
der Einf lussausstrahlung des Pavlovien in Mit tel-  und Osteuropa, sowie
seines verhaltens in den iibernehrnenden sowie auch iibergebenden Wirkungen
wird erst nach der monografischen Auswertung der epon)rmen Fundstell-e
Pavlov I  und nach der FestelLung ihrer Posit ion und gegenseit iger Bezie-
hungen innerhalb der zentralen Siedlungsaglomeration in Si.idmdhren sowie
auch ausserhal-b ihrer Grenzen, m6gl ich sein.
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