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Vergleicht man neolithische Siedlungsformen des si.idlichen Balkans 
mit jenen des Banat, Siebenblirgens und Ostungarns, so stellt man trotz 
der augenfălligen mehr oder weniger lockeren Einbindung :cles Karpaten
beckens bis zur TheiJ3 in das ăgaisch-anatolisch gepragte Kulturgefilge 
Si.idosteuropas auch signifikante Unterschiede fest. 

Einer der deutlichsten Unterschiede ist der zeitlich voneinander ab
weichende Beginn der Form der Tellsiedlungen beider .Raume, obschon 
sie als Typ grundsatzlich Folge eines bis an die TheiG reichenden Ein
flusses agaisch-anatolischer Strukturen sind. Wahrend nahmlich in Bul
garien und Griechenland der Tell bereits das fri.ihe Neolithikum kenn
zeichnet, beginnen jene, z. B. Ost-Ungarns, fri.ihestens in der Zeit der 
sich formierenden TheiG-Kultur mit Szakcilhat-Elementen an der Basis 
(Goldman 1984, 39 ff.; Alltag und Religion 1990, 28 f.). Damit sind 
sie spatneolithisch, und ihre Anfănge als - aus noch zu diskutierenden 
Gri.inden - liber lang:e Zeit permanent besiedelte Platze liegen re
lativchronologisch im Ubergangsfeld Vinca Bi/B2 (Alltag und Religion 
1990, 29, 31 Tabelle). Aus dem langen Zeitraum, der vom Komplex der 
drei verwandten Kulturen Starcevo, Koros und Criş eingenommen wird, 
;fehlen jedliche Hinweise auf Tells1 (Makkay 11982, 1112; ders. 1982a, 
159). Das gleiche gilt fiir die Vinca A-zeitlichen Sachkulturen im gesamten 
Karpatenbecken. Fi.ir die ostungarischen Tells ist vielmehr i.iberwiegend 
die Regel, dall an ihrer Basis nie Schichten mit Funden erscheinen, die 
ălter sind als das frliher als Spat-Szakalhat (Kalicz-Makkay 1977, 116), 
heute als Theiss I (Alltag und Religion 1990, 28) bezeichnete Fundmate
rial (Horvath 1989, 87)2. Dies gilt nicht nur fi.ir Tells sensu stricta, son-

1 Verf. folgt den Uberlegungen, von N. Kalicz (1990, 29 ff.), der Stari!evo, 
Ki.iros und Criş zwar als nahe verwandt (Komplex), aber dennoch aus vielerlei 
Gri.inden fi.ir unterschiedlich hălt. 

2 Nur in H6dmez6văsărhely-Szakâlhat und bei Battonya (siehe Beitrag Gy. 
Goldman in diesem Band) gibt es Anlagen, deren Schichten bereits im Szakâlhat
Horizont beginnen. 
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dern auch filr die von der ungarischen Forschung von ersteren abgetrenn
ten tellartigen Siedlungen (Alltag und Religion 1990, 16 f .). Freilich 
wăre filr letztere zu liberlegen, ob man sie nicht von der Măchtigkeit der 
Kulturschichten her (bis zu 2,5 m; Alltag und Religion 1990, 16) der Kate
gorie der Tells zuschlagen sollte, auch wenn ihre horizontale Ausdehnung 
aufgrund des grofieren Abstandes der Hăuser die der sog. „echten" Tells 
mehrfach iiberschreitet. Folgt man dieser Uberlegung, so ist darauf hinzu
weisen, daf3 auch die untersten Schichten vergleichbarer Plătze in Sieben
biirgen und Banat zeitlich nicht allzu weit entfernt einzuordnen sein dlirf
ten. Zumindest lassen die Angaben liber Tărtăria und Parţa derartige 
Schliisse zu: N. Vlassa flihrte immerhin aus der untersten Schicht von 
Tărtiiria mit friihem Theiil vergleichbare Keramik an (Vlassa 1976, 29)3 
und Gh. Lazarovici weist die Funde aus dem ăltesten Horizont von Parfa 
der Wiinschenswert wăren freilich weitere Forschungen der rumănischen 
Archăologie an verglekhbaren Anlagen. Erneute Untersuchungcn in Tărtă
ria durch I. Aldea (Alba Iulia) und J. Paul (Sibiu) sind unter diesem 
Aspekt zu begriiilen. 

So sicher wie das zeitlich im Vergleich zum balkanisch-ăgăisch
anatolischen Raum spătere Einsetzen der Tell-Siedlung im banatisch
siebenbiirgisch-ostungarischen Bereich ist auch, daG besondere Grlinde 
vorgelegen haben miissen, die zum Festhalten am gleichen Siedlungsplatz 
derart lange flihrten, daG das Ergebnis der Siedlungstătigkeit bis heute 
als Tell im GeHinde sichtbar blieb. Allgemein giiltige Grlinde flir das 
Verharren an der gleichen Stelle gab es gewiB nicht, andernfalls wăre 
nicht die ilberwiegende Zahl der Siedlungen der TheiG-Kultur z.B. ein
schichtig (Alltag und Religion 1990, 17). Es muf3 also der Grund fiir die 
Entstehung der Tells im nicht alltăglichen Wollen ihrer ehemaligen Be
wohner gesucht werden, ihre Entstehung hat offenbar andere Griinde als 
jene einschichtiger Siedlungen. So hat auch J. Makkay iiberzeugende 
Griinde aufgeflihrt, daG weder landschaftliche Gegebenheiten, noch die 
Tatsache der Siedlungskontinuităt an sich und auch nicht die Ansamm
lung groGer Abfallmengen einschlieBlich der Massen von Siedlungsschutt 
zwingend zur Entstehung von Tells flihren mussten. Vielmehr denkt er 
an spezielle sozio-okonomische Strukturen Kleinerer Bevolkerungstcile, 
mit der Moglichkeit, Produktionsiiberschiisse zu erzielen (Makkay 1982, 
104 ff.). Diese wiederum ermoglichten weitverzweigten Tauschhandel, der 
sich im Fundmaterial niederschlăgt. Hierauf soll jedoch nicht năher ein
gegangen werden, denn die Existenz dieses (Fern-) Tauschhandels ist all
gemein bekannt. Es erschien hierzu Uberdies flir das Spătneolithikum 
Ost-Ungarns klirzlich eine zusammenfassende Studie (Alltag und Reli
gion 1990). 

Mehr theoretisch ging neuerdings J. C. Chapman die Frage nach der 
Besonderheit der Tell-Siedlungsform an (Chapman 1989). Er hat sicher 
recht, wenn er Teils generall als sichtbares Zeichen einer Gesellschaft 
sieht, die - reflektiert oder unreflektiert - aus unterschiedlichen Griin
den in herausgehobener Weise traditionsverbunden ist (Chapman 1989, 34, 
39). Ăhnlich interpretierten auch N. Kalicz und P. Raczky die Befunde 

.a Es wăre freilich heute zu priifen, ob Vlassa unter Funden des Theiss-Typs 
bere1ts das verstand, was heute darunter verstanden wird und nicht etwa Sza
kălhat-Elemente. 
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beispielhaften Grabung am Tell von Beretty6ujfalu-Herpaly (Alltag und 
Religion 1990, 123 ff.). Wichtig scheint Chapmans Hinweis (1988, 38) 
auf den geringen Umfang freier Flachen vor oder zwischen den Hău
sern eines Tells. Hieraus kănnc geschlossen werden, solche Aktivilii.ten, 
die nicht notwendigerweise innerhalb der Hăuser stattzufinden hatten, 
seien in Bereiche aufierhalb des 'fells verlegt gewesen. Freilich scheint 
mir hier der Einwand berechtigt, ob eine Gesellschaft mit intensiver 
Okonomie samt Produktionsiiberschi.issen, z.B. durch Rinderzucht, uncl 
mit ausgedehntem Tausch-Fernhandel sich so verhălt (s.o.; Kancz-Ra
czky in Alltag und Religion 1990, 22f., 28; Raczky in Alltag und Religion 
1990, 92). Anders und grundsătzlicher ausgedriickt: wirtschaftliches He
rausgehobensein muss sich nicht in der Siedlungsform des Tells niedersshla
gen, also auch nicht in der Ordnung der Strukturen innerhalb des Tells. 
Eher dokumentiert der Tell ein Herausgehobensein, <las nicht so ent
schieden im Materiellen wurzelt. So ware doch auch denkbar, daB die 
Tellsiedlung als Ganzes auch anderen als allt.ăglichen Bediirfnissen und 
Aufgaben vorbehalten war, so daB man freier Flăchen zwischen oder vor 
den Hăusern nicht bedurfte. Chapman denkt offenbar in die gleiche Rich
tung: „Structures rather than open spaces are the on-site focal points of 
communal interaction" (1989, 38). Es sei denn, die freie Fiăche selbst hăt
te nicht alltăglichen Zwecken gedient. Hier konnte eine Beobachtung 
vom Tell von Herpaly herangezogen werden: auf dem von Hăusern ein
gerahmten freien Platz des 8. Horizontes fand sich eine Opfergrube (All
tag und Religion 1990, 136). Es scheint daher, als sei gegenwărtig zu der 
tatsăchlichen und moglicherweise sehr Komplexen Bedeutung der Tells 
und tellartigen Anlagen fiir die Bevolkerung der spătneolithischen Kul
turen und Gruppen des Banat, Siebenbiirgens und Ost-Ungarns noch 
nicht das letzte Wort gesprochen. 

Die nach bisheriger Kenntnis zumindest fiir Ost-Ungarn gut erkenn
bare mehr oder weniger spezialisierte Okonomie samt Tausch-Fernhan
del der spătneolithischen Tellbewohner soll hier nicht in Frage gestelt 
werden. Freilich sind fiir den Banat und fi.ir Siebenbi.irgen die Belege 
nicht so eindeutig. Siedlungen z. B. der Petreşti-Kultur scheinen auch 
- verwertbare Angaben vorausgesetz - mehr dem Typ der tellartigen 
Siedlung anzugehoren, zumidest wenn man die veroffentlichten Strati
graphien von Daia Română - „Păniuţ", Bez. Alba (Paul 1981, 200 Abb. 
4), Pianul de Jos - „Podei", Bez. Alba (Paul 1981, 205 Abb. 9) und Alba 
Iulia - „Lumea Nouă", Bez. Alba (Paul 1981, 208 Abb. 11) mit jener der 
Siedlung von Ocsoo-Kovashalom (Raczki in alltag und Religion 1990, 73 
Abb. 86) vergleicht. Hăufige gegenseitige Importe, z. B. Petreşti-Mate
rial in Beretty6ujfalu-Herpaly (Kalicz-Raczky in Alltag und Religion 
1990, 137) oder Herpaly - Theil3-Funde in Petreşti-Siedlungen (z. B. 
Paul 1981, 224 f. Abb. 18 und passim) lassen jedoch trotz unterschiedli
cher keramischer Sachkulturen (die ohnehin wegen vermutbarer geneti
scher Zusammenhăge eine sach-kulturiibergreifende Studie verdien
ten) an engere Verbindungen denken. Solche Uberlegungen sind auch des
wegen berechtigt, da nicht nur in Ost-Ungarn Tellsiedlungen mehrfach 
von einschichtigen Siedlungen umgeben sind, die zwar zu unterschiedli
chen Zeiten bestanden, insgesamnt jedoch in die Siedlungsdauer 
des Tells gehoren. Ein ăhnliches ader gar gleiches Beziehungssystem 
zwischen zentraler Siedlung und mehreren „Satelliten" berichtet auch 
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Juliu Paul fiir die Siedlungen der Petreşti-Kultur von Zorlenţu Mare, 
Ruginosu rmd Honorici (1981, 180). Ăhnliche Verhăltnisse in Zusammen
hang mit Siedlungen des hier in Frage stehenden Zeithorizontes konnten 
auch im Banat erwartet werden. 

Zuriick zur Bedeutung und Funktion der Tellsiedlungen. Es scheint 
also, Hinweise auf eine fortgeschrittene bkonomie, weitreichende Bezie
hungen und hohere soziale Organization ihrer Bewohner reichen allein 
nicht aus, einen sehr bestimmten und genau abgrenzbaren Platz derart 
bedeutsam werden zu lassen, daB er J ahrhunderte hindurch besiedelt 
bleibt. Sie reichen auch nicht aus um zu begriinden, warum teilweise 
mehrere Besiedlungsphasen hindurch bestimmte Hăuser mit nur geringen 
Abweich.ungen auf den Grundrissen ihrer Vorgăngerbauten wieder errich
tet wurden. Schr gut ist dies z. B. in VesztO-Magor zu beobachten (H~ 
gedus-Makkay in Alltag und Religion 1990, 104 ff.). 

Das TraditionsbewuBtsein, das offenbar dem Entstehen der Tells :zu
grunde liegt, und auf das J.C. Chapman zu Recht abhebt (1989, 34, 39), 
diirîte wohl zu betrăchtlichem Teil auch auf Antriebskrăfte zuriickgehen, 
wie sie Chapman zumindest andeutrmgsweise mit seinem Hinweis in die 
Diskussion bringt, welche Bedeutung das BewuBtsein der Gemeinsamkeit 
mit den Vorfahren (Chapman 1989, 39) gehabt haben konnte (hierauf wei
sen z. B. Bestattungen innerhalb der Tells und Tellartigen Siedlungen hin; 
z.B. H6dmez6vasarhely-Gorzsa: Horvath in Alltag und Religion 1990, 50; 
bcsod-Kovashalom: Raczky in Alltag und Religion 1990; 91; Beretty6uj
falu-Herpaly: Kalicz-Raczky in Alltag und Religion 1990, 136). 

Man betritt hier den Bereich der kultischen und der Jenseitsvor
stellungen. Freilich, wenn bestimmte Bauten auf Tellsiedlungen wie z.B. 
in H6dmez6vasarhely-Kokenydomb (Banner 1931) ader auch in den etwa 
dem gleichen Zeithorizont angehorenden horizontalen siedlungen der Tri
polje- (Passek 1949) und der Cucuteni-Kultur (Dumitrescu 1954) von fre
ien Flii.chen umgeben sind, so konnten diese auch anderen als kultischen 
Zwecken gedient haben. Deutlichere Hinweise auf kultisches Geschehen 
und die mogliche Bedeutung freier Flăchen vor den 'Hăusern liefern aber 
die Grabungsergebnisse von Beretty6ujfalu-Herpaly. Auf den in Frage 
stehenden Befund wurde bereits hingewiesen. Kultisches in Zusammen
hang mit den Hăusern von Herpaly belegen auch stilisierte Stierkopfe 
an deren Wănden sowie stilisierte Stiergehorne an den bfen innerhalb 
der Bauten (Kalicz-Raczky in Alltag und Religion 1990, 136). Ske
lette von Săuglinge in den Fundamenten weisen fiir Herpaly ferner auf 
Bauopfer hin. Der SchluB ist naheliegend, der Bau wenigstens·eines Teils 
der Hăuser habe spezielle kultische Riten erfordert. Es ware ·zu rmter
suchen, ob sich in einschichtigen Siedlungen Vergleichbares beobachten 
lăGt; falls nicht, so wăre dies ein Hinweis auf eine mehr als profane 
Funktion mancher Bauten der Tellsiedlungen. 

Belege flir einen weit verbreiteten Stierkult sind allgegenwartig 
(Kalicz-Raczky 1981). Verwiesen sei liber die genannten Beispiele hinaus 
auf H6dmez6vasarhely-Gorzsa (Gazdapusztai 1957), auf ein Hornsymbol 
aus dem Kultkomplex von Veszt6-Magor (Hegedus-Makkay in Alltag und 
Religion 1990, 108 Abb. 45, 115), ferner auf Schădelteile samt Gehornen 
von Wildrindern unter den FuBboden mancher Hauser von Herpăly (Ka
licz-Raczky in Alltag und Religion 1990, 136). Zahlreich sind die Zeug
nisse flir einen Stierkult im Heiligtum vom Parţa. Einer der Kopfe der 
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Doppelstatue aus Parţa dilrfte wohl der eines Stieres gewesen sein (Laza
rovici 1989, 151; ders. 1985, 35 Abb. 8), und auf der niedrigen Trennwand 
des groGen Altartisches der 2. Phase des Heiligtums waren ebenfalls 
Stierkopfe angebracht (Lazarovici 1989, 150; ders. 1985, 48 und Abb. 10). 
Zwei Stierkopfe waren ferner zu beiden Seiten des Einganges der 2. 
Phase befestigt (Lazarovici 1989, 151; ders. 1985, 48 und Abb. 10). 
Sie haben moglicherweise eine Parallele in einem nach Meinung des Aus
grăters liber dem Eingang oder auf dem Giebel des Hauses 2 von H6dmez6-
vasarhely-Gorzsa angebrachten stilisierten Stierkopf aus Ton (Horvath 
in Alltag und Religion 1990, 48 f., 48 Abb. 49). Die Parallele konnte die 
vom Ausgrăber bereits angedeutete Moglichkeit weiter stlitzen, bei Haus 
2 von Gorzsa handele es sich um ein Gebaude kultischer. Funktion (Hor
vath in Alltag und Religion 1990, 45). 

Noch einige zusătzliche Parallelen gibt es zwischen dem Heiligtum 
von Parţa (Lazarovici 1985; ders. 1985a; ders. 1986; ders. 1989) und dem 
Bau mit Kultkomplex von Veszto-Magor (Hegedus-Makkay in • Alltag 
und Religion 1990, 104 ff.). Mahlsteine - wohl als indirekte Belege -
fiir die Verwendung von. Getreide ·bei Opferhandlungen (Lazarovici 1989, 
150, Hegedus-Makkay in Alltag und Religion 1990, 108), deutliche Hin
weise auf Brandopfer (Lazarovici 1989, 1~0; Hegedus-Makkay in Alltag 
und Religion 1990, llO f., ll4 f.) sowie Steingerăte în kultischem Zusam-. 
menhang (Lazarovici 1989, 150; Hegedus-Makkay in Alltag und Religion 
1990, 110 f., 115) sind hier wie dort belegt. Die Unterschiede freilich 
zwischen Parţa und Veszt6-Magor sind. ebenfalls nicht zu ilbersehen. Ne-· 
ben der deutlich stărker kultbezogenen Ausstattung Parţa, samt Indizien 
fi.ir einen Sonnen - und Mondkult (Lazarovici 1989, 150), unterscheidet 
sich auch dessen zentrale Kultfigur (Lazarovici 1985a, 35 Abb. 8) deut
lich von jener aus Veszto (Hegedus-Makkay ain1Alltag und Religion 1990, 
104, Abb. 39). Letztere wurde zudem neuerdings versuchsweise und zeich
nerisch auch als anthropomorphes KultgefăG rekonstruiert (Ebd. 105, Abb. 
40). Falls die Rekonstruktion als Kultfigur zutreffend ist, wilrde sie dem 
vollig andersartigenTypthronenden Gottheiten angehoren, wie man ihn aus 
Szegvar-TU.zkoves fiinf Mal kennt (Csalog 1960, 57-60; ders, 1972, 20-23 
und Taf. 17-19; Korek in Alltag und Religion 1990, 62 ff. und Abb. 
68-70;1Makkay 1964; ders. 1978; Trogmayer inc'Alltag und Religion 1990, 
66 ff.). 

Die filnf Idole von Szegvar-Tuzkoves (mannlich, weiblich und zwei
geschlechtig) heben sich nicht nur durch die Besonderheit des gemein
samen Fundortes von den ilbrigen theiGzeitlichen ~ Idolen ab, was an sich 
schon aussergewohnlich ist, sondern sie sind auch durch Form und Dar
stellungsweise anders zu bewerten als die i.ibrigen eher stilisierten und 
Details auGer acht lassenden Kultfiguren der TheiÎ-Kultur. Die Tatsache, 
daj3 diese fiinf Figuren thronender Gottheiten, die moglicherweise die 
Vorstellung ihrer Verfertiger von einem Gotterpaar (ader einer gottli
chen Trinităt) wiedergeben, aus ein und derselben Siedlung stammen, 
erlaubt es durchaus, ăhnlich wie Parţa und Veszt6 auch Szegvar-Tuzko
ves in Dberlegungen liber die Funktion der Tellsiedlungen im Spătneo
lithikum des Karpatenbeckens einzubeziehen. SchlieGlich wird - wenn 
auch nur am Rande - auch aus Szegvar-Tuzkoves von einem „kultis
chen Komplex" berichtet (Korek în Alltag und Religion 1990, 55). Voraus-
6 - Banatica - voi. XI. 
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gesetzt die Kultfigur aus Vesztâ ist als thronende Gottheit exakt rekon
struiert (Hegediis-Makkay in Alltag und Religion 1990, 104 Abb. -39; 
unter den erhaltenen Fragmenten fehlen Briichstilcke, die zu einem 
„Thron" gehort haben konnten (dîes. ebd. 103, Abb. 38), wăre sie den filnf 
Darstellungen aus Szegvar-Tuzkoves als einzige und durch ihre GroBe 
auch herausragende Parallele hinzuzufilgen und wilrde filr beide Platze 
wie auch fi.ir Parţa eine rnehr als profane Bedeutung • denkbar werden 
lassen. 

Glilcklicherweise ist auf die Freilegung des Heiligtums von Parţa 
aufgrund rechtzeitiger Kenntnis seiner Bedeutung mehr Sorgfa'ft verwen
del worden. Die Bedeutung des Kulthauses aus Schicht 4 von VesztO 
hingegen scheint nicht von vornherein 1klar gewesen zu sein. Folglich 
stoBt dort die Interpretation von Funden und Befunden an grabungs
methodisch bedingte Grenzen. Fur Szegvar-Tuzkoves sind năhere Infor
mationen zu dem eben erwăhnten „kultischen Komplex" abzuwarten. 
Chronologisch gehort clas Heiligtum von Parţa in die Phas e II-a cler 
IBanater Kultur (=Eucovăţ I/Vinca B1), wăre also szakalhătzeitlich und 
somit etwas iilter als das Kulthaus von Vesztă und als Szegvar-TUzko
ves. Stellt man in Rechnung, daB die spatneolithische „Idee" des Tells 
von Siiden kornmt, so •ist die urn hochstens eine -Stufe unterschiedliche 
!Datierung nicht unbedingt problematisch. Imrnerhin, reiht man (bisher 
mit Einschrankungen) noch Haus 2 von H6dmezc5vasarhely-Gorzsa Ainzu. 
so verfiigt man bereits iiber vier Belege zu kultischen Geschehen in Zu
semmenhang mit Tells oder tellartigen Siedlungen, denen bisher nichts 
Vergleichbares von einschichtig-horizontalen Siedlungsplatzen gegeni.i
bersteht. Man mochte daher anregen, die . Existenz von Tells oder 
rnehrschichtigen tellartigen Siedlungen nicht allein durch den unbestrit
tenen okonomischen oder · sozialen Hintergrund zu begri.inden sondern 
stets auch die moglicherweise noch stărker prăgenden kultischen Aspekte 
nicht ~nBer Acht zu lassen. F. Horvath mag mit seinem Hinweis durch
aus Recht haben, aufgrund weniger moderner Grabungstechnik konnte 
in cler Vergangenheit bei cler Untersuchung von Tell-Siedlungen gar 
manches groBere Haus (mit vielleicht nicht alltaglicher Funktion) i.iber
s::-hen worden sein (Alltag und Religion 1990, 45). 

Dari.iberhmaus scheint die Tatsache bemerkenswert, daB Tells 
und tc!lartige Si~l!mgen in Ost-Ungarn von Graben (Grabensystemen) 
umgeben sein Konnc11 Belege hierzu lieferte z. B. Hodmezovasarhely -
Gorzsa (Horvath-Trog!T'ayer 1985, 37; Horvath 1988; ders. in Alltag und 
1Relig.ion 1990, 40f). Beretty6ujfalu-Herpaly 1 (K~dicz-Raczky in Alltag 
und Religion 1990, 118 1 .). Beretty6ujfalu-Szilhalom und Szentpeter
szeg-Kovadomb. Parţa macht ebenfalls keine Ausnahme. Auch fi.ir den 
['ell von Csoszhalom bei Polgar ist ein doppeltes Grabensystem nach
gewiesen. Angesichts der Kleinheit mancher Tells (Csoszhalom unter 
3000 mt Flache, Herpaly kaum groBer, manche cler Tells der Herpaly
!Kultur . noch kleiner) mag man am fortifikatorischen Wert der Graben
systeme nebst ihrem archăologisch nicht mehr faGbaren „Zubehor" zu
mindest teilweise berechtigte Zweifel hegen. Man gewinnt den Eindruck. 
als hatten sie teilweise mehr dazu gedient, die komplexe Bedeutung des 
Platzes zusătzlich zu visualisieren. 
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Wichtig filr die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Tells 
Ost-Ungarns wird die gemeinsam von der Universităt Budapest und dem 
Archăologischen Museum Frankfurt am Main durchgefi.ihrte Grabung 
am Tell von Csăszhalom sein. Da Csoszhalom (Gem. Polgăr) isoliert und 
mit Ausnahme der tellartigen Siedlung von Bodrogzsadany-Templom
domb (Kalicz-Raczky in Alltag und Religion 1990, 18) weit inordlich je
ner Linie liegt, die mit Beretty6 und Schneller Koros die Nordgrenze der 
Tellverbreitung markiert, hat man es hier wohl kaum mit einer Tell
siedlung als Normalfall zu tun. 

Zwar .ist sie von einem (Doppel-) Grabensystem umgeben, wie 
manch andere Tellanlage auch. Hingegen scheinen - als Folge der zum 
Siedlungsgebiet der TheiG - und Herpăly-Kulturen hin abgeschiedenen 
Lage - jene einschichtigen und mit Einzelphasen des zentralen Tells 
gleichzeitigen horizontalen Siedlungen zu fehlen, die weiter siidlich zu
sammen mit den Tell ein Beziehungssystem bilden. Stattdessen liegt er 
- vom Hauptverbreitungsgebeit her gesehen - bereits ein gutes Stiick 
auf dem Wege zum Tokaj-Gebirge, also zu den dortigen Obsidianvor
kommen und auch auf dem Wege zu den Lagerstătten des wolhynischen 
Feuersteins und des gleichfalls in Wolhynien anstehenden Schokoladensi
lex. Die Grabungen in Csoszhalom diirften also wohl weiteren Aufschlu.G 
ilber die Bedeutung der Tells geben; die Lage von Cs0szhalom1spricht filr 
okonomische Bedeutung, die IsoHertheit des Tells konnte ihn aber auch 
als Ausnahme im Vergleich mit den ilbrigen Tellanlagen erscheinen las
sen. Jedenfalls wird wăhrend der Grabungen sehr intensiv auf Hinweise 
zu achten sein, die filr eine mehr als nur okonomische Bedeutung des 
Platzes sprechen konnten. 

Das Phănomen des Tells an sich ist ăgăisch-anatolisch, ebenso ·zahl
reiche jener Funde und Befunde der TheiB-Kultur und z. B. auch der 
Bucovăţ-Gruppe weiter sildlich im rumănischen Banat, die mit Kult, 
;J'enseitsvorstellungen und kultischen Praktiken in Zusammenhang ste
hen. Uber diese Aspekte hier zu handeln ist ilberfiilssig, da eingehende 
Untersuchungen und Uberlegungen vorliegen. Freilich dilrfte es sich we
niger um das bewuGte Aufnehmen ăgăischanatolischer Kulturzilge han
deln; eher ist bel der spatneolithischen BevOlkerung Ungarns, des Banat 
und wohl auch Siebenbilrgens eine gewisse Akzeptanz vorauszusetzen, 
gefOrdert durch steigende Wirtschaftseffizienz mit gesellschaftlicher Kom
plexităt als Folge. Die eigenen Traditionen jedoch blieben bei aller Auf
geschlossenheit gegenilber Neuem nicht nur erhalten, sondern auch mit 
bestimmend. In diesem Zusammenhang mag am Rande noch einmal da
rauf hingewiesen sein, da.G einige der ungarischen Tells - fiir andere 
fehlen entsprechende Untersuchungen -, deren unterste Schichten durch
weg 'Î.n das Ubergansfeld Szakalhat-Theia (Vinca Bi/Bz) datiert werden 
konnen (z. B. Veszto-Măgor: Hegedus-Makkay in Alltag und Religion 1990, 
101; Herpaly: Kalicz-Raczky ebd. 119) von Graben oder Grabensystem 
umgeberi sind. Von einem Graben umgeben war aber auch die szakal
hatzeitliche Siedlung von Csanytelek-Djhalast6 (Horvăth 1989; Galantha 
1985). Graben um manche der Tellsiedlungen sind also moglicherweise 
heimischer Tradition entwachsen. Sie mogen einerseits auf eine im Sza
kălhat-Horizont einsetzende hohere Bedeutung bestimmter Siedlungs
platze hinweisen, wie sie spăter in den Tellanlagen augenfăllig wird 

e• 
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(Chapman 1989, 39), ader aber - auch das ist nicht auszuschlieBen -
sie sind initiiert durch Vorgănge, die den von Gh. Lazarovici (1981, 178) 
im Banat und in Siebenbiirgen beobachteten ZerstOrungshorizont am 
Ubergang von Vinea B1 zu B2 ausloten4• 

Komplex wie der Prozess der Herausbildung der TheiG-Kultur mit 
ihren Szakalhat-Traditionen, den Vinca-Elementen und einem Antei! der 
Bucovăţ-Gruppe (womoglich auf dem Umweg liber Szakalhăt) (Lazaro
vici 1979, l43 iff.; 226 ff.; Goldman 1984, 65) ist wohl auch die Funktion 
der Tellsiedlung. Ihre schluBendliche Form zeigt sie als Ort offenbar be
wusst beimehaltener Tradition wobei die Griinde fiir die Traditionsbildung 
auch in - in den Augen der Bewohner - der giinstigste Lage deis 
Platzes (Verkehrweg, Quelle, Furt) gesucht werden konnen. Die ăkono
mie ihrer Bewohner ist gewiB einer der Faktoren, die so zum Entstehen 
dieser Anlagen beitrugen. Tradition ist freilich mehr als ăkonomie. Eher 
schon begriinden auch kultische Aspekte mit ihrem konservativen Be
harrungsvermogen einen Willen zur Traditionsbildung. Da.B dies dazu 
fi.ihren kann, auch politische TraditionEn durch ,das Festhalten an einem 
bestimmten Siedlungsplatz zum Ausdruck zu bringen, hat Gh. Lazaro
vici (1988, 45) einmal am Rande angedeutet. 
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