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Das Gebiet des Karpatenbeckens und damit 
auch das von Ungam spielt hinsichtlich der Neolithi
sierungsproblematik und Entstehung der Produktions
wirtschaft eine herausragende Rolle. Wie anhand der 
bisherigen Forschungsergebnisse ersichtlich ist, ver
lief der Entstehungsprozess und die weitere Ent
wicklung im ostlichen und westlichen Gebiet Ungarns 
unterschiedlich, was hauptsachlich durch die archao
logischen Hinterlassenschaften verdeutlicht wird. Di e
se kann bereits vom Beginn des Neolithikums bis zur 
Spatkupferzeit, das hei13t vom 7. bis zum 4. Jahrtau
send v. Chr. nachgewiesen werden. Das Trenngebiet 
befand si eh entlang des Donau-Theii3-Zwischenstrom
landes, dessen weites Sandgebiet zwar die Kommu
nikation zwischen den ostlichen und westlichen Lan
desteilen erschwerte, doch nicht vollstandig ausschloss 
(Abb. 1). Ein mehr oder minder unterschiedlicher 
Charakter der ostlichen und westlichen neolithischen 

Kulturen Ungarns war Folge dieser geographischen 
Trennung, obwohl Tendenz und Rhythmus des Ent
wicklungsprozesses parallel zu laufen schienen (KA
LICZ, 1980:97-102,1983:91-130, 1990,1993:85-135, 
1995: 23-57; KALICZ & MAKKAY, 1972a: 93-105, 
1972b, 1972c: 77-92; MAKKAY, 1969: 13-31, 1982; 
RACZKY, 1977, 1983, 1988, 1989). 

In Ostungam (wie auch in Westungarn) entstand 
das Neolithikum, das heil3t die Produktionswirtschaft, 
in zwei Etappen. In der ersten entwickelte sich die 
friihestneolithische Koros-Kultur als der nordlichste 
Auslaufer der balkanisch-agaischen Kulturregion im 
7. Jahrtausend v. Chr. Diese Kultur war auf dem nord
lichen Gebiet der Grol3en Ungarischen Tiefebene 
nicht verbreitet. Die Ursache dafl.ir ist noch umstrit
ten. Tatsache ist, dass die Entstehung des friihesten 
Neolithikums in der Nordtiefebene in das 6. Jahrtau
send v. Chr. zu datieren ist. Dieser Prozess begann noch 
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parallel zur spaten Koros-Kultur, wobei an deren nord
licher Peripherie die Alfold-Linienbandkeramik als 
neue Kultur zustande kam (im weiteren ALBK), de
reo alteste formative Phase als Szatmar-Gruppe be
zeichnet wird (KAL1cz & MAKKAY, 1972c: 77-92, 1977: 
18-29; K.ALICZ, 1980: 97-122, 1983 : 91-130; RACZKY, 
1983: 161-194, 1988, 1989: 233-151). Hochstwahr
scheinlich spielte die Koros-Kultur der Tiefebene bei 
der Entstehung der ALBK eine grof3e Rolle. Parallel 
dazu verlief in Westungam ein ahnlicher Prozess, wo 
sich die Kultur der mitteleuropaischen (transdanubi
schen) Linienbandkeramik durch ahnliche Impulse der 
Starcevo-Kultur an ihrer Nordperipherie entwickelte 
(KALICZ & MAKKAY, 1972b: 93-105, 1975: 253-258; 
KAucz, 1978-79: 13-46, 1980: 97-122, 1983: 91-130, 
1990: 92-94, 1993 : 85-135, 1995: 23-59). 

Verglichen mit der weit ausgedehnten mittel
europaischen Linienbandkeramik nahm die Szatmar
Gruppe (fri.iheste ALBK) ein ziemlich kleines Gebiet 
ein (Abb. l) und ihre Hinterlassenschaften sind mi t 
jener der transdanubischen (im weiteren TLBK) nur 
insofem gemeinsam, als dass die Keramik beider li
nienbandkeramischer Kulturgruppen mehr oder mio
der mit eingeritzten Linien verziert waren. Alle ande
reo Merkrnale waren unterschiedlicb. 

Die Szatmar-Gruppe als formative Phase der 
ALBK verbreitete si eh in der Nordtiefebene bis zu den 
Abhangen des Berggebietes. Eine Fundstelle, die zwi
schen den Bergen, im Hemad-Tal, liegt, wird derzeit 
noch in Frage gestellt (SISKA, 1989: 58-61) . Sonst 
scheint es, dass die Population der Szatmar-Gruppe 
das Flachland mit reichlich Wasser und gutem Acker
boden bevorzugte. 

Seit der Entdeckung der Szatmar-Gruppe (An
fang der siebziger Jahre: KAucz & MAKKAY, 1972c: 
77-92, 1977: 18-29) wurden wenige weitere Fundstel
len entdeckt und noch weniger erforscht. Die Besied
lung war anscheinend sparlich, was die wenigen Fund
orte andeuten. 

lnfolge der allmahlichen, von Si.iden in mehre
ren Etappen stattgefundenen Entwicklung reprasen
tiert die Szatmar-Gruppe das iilteste Neolithikum in 
der nordlichen Tiefebene, obwohl sie zum mittleren 
Neolithikum der neueren ungarlandischen Termino
logie geziihlt wird. Zum Fri.ihneolitbikum werden le
diglich die Koros- und Starcevo-Kultur gerechnet. 

Fri.iher wurden nur einige Grubenobjekte aus 
dieser Zeit auch auf grof3en Grabungsfliichen freige
legt und publiziert. Aufgrund der grol3flachigen Ret
tungsausgrabungen bei der Stadt Mezokovesd (Nord
ungam) im Jahre 1994, die wegen des Autobahnbaues 
durchgefì.ihrt werden musste (Abb. 1), entpuppte sich 
dieser Fundort als hervorragend und gewann an Be
deutung. Es wurden sowohl eine Siedlung als auch 
Bestattungen der Szatmar-Gruppe erschlossen (KAL1cz 
& Ko6s, 1997a: 125-135, 1997b: 28-33). Die Fund-

stelle befindet sich am Nordrand der Tiefebene und 
gleichfalls an der nordlichen Peripherie der Szatmar
Gruppe. Die Siedlung liegt auf einer sehr niedrigen 
und flachen Anhohe, die aus dem umgebenden wei
ten Sumpfgebiet nur wenig herausragt. 

Unikat sind di e siedlungsgeschichtlichen Ergeb
nisse der Ausgrabung. Auf dem Fundort konnte eine 
Fliiche von etwa 5000 m2 untersucht werden, die in 
Ungam aus dieser Zeitepoche vormals noch nie durch
gefì.ihrt worden war. Der zuki.inftige Bau der Auto
bahn (Nr. 3) ermoglichte die Ausgrabung, da sich das 
neolithische Siedlungsgebiet genau auf der Trasse 
befand. Die Siedlung erreichte in einer Richtung etwa 
180-200 m Ausdehnung. Die andere Richtung blieb 
unbekannt, da keine weiteren archiiologischen Unter
suchungen moglich waren. Trotz der grol3 ausgedehnt 
scheinenden Grabungsflache gehort diese Fundstelle 
zu den kleinen Siedlungen aus dem Fri.ihabschnitt des 
Neolithikums. Diese Vermutung beruht auf der nied
rigen Zahl der ans Tageslicht gekommenen Hausreste 
sowie der sporadischen Grubenobjekte. 

Es soll betont werden, dass in Mezokovesd 
zum ersten Mal aus dieser Epoche Wohnobjekte er
graben werden konnten . Oberreste grol3riiumiger ab
gebrannter Wohnhiiuser wurden beobachtet, die auf 
einer bestehenden Erdoberfliiche in Pfostenkonstruk
tion errichtet worden waren. Die kleine Siedlung, das 
beif3t das kleine Dorf, bestand aus drei Hiiusern, die 
nahezu nebeneinander errichtet waren (KALICZ & 
Ko6s, 1997a, Abb. 2) . Es wurde klar bewiesen, dass 
man schon von Beginn an im Neolithikum mit auf 
der Erdoberflache errichteten Hausem rechnen muss . 
Der Mythos der verschiedenen kleineren oder grof3e
ren Grubenhiiuser, der heutzutage bei einigen For
schern noch vertreten wird - dem widersprechend, 
was bereits theoretisch gemeint und erwartet wurde 
-, Ioste sich in Nichts auf. 

Die Bedeutung der Ausgrabungen wird durch 
die verhiiltnisma13ig hohe Anzahl an Bestattungen ge
steigert. Fri.iher waren lediglich vier Graber von Ti
szaluc aus dieser Zeit bekannt (PATAY, 1987: 91) . 
Spater wurden noch 5 Graber freigelegt (ORAVECZ, 
1996) In Mezokovesd wurden insgesamt 25 Hocker
bestattungen unterschiedlichen Erhaltungszustandes 
geborgen (Abb. 2). 

Grab l (Sonde 2/a) (Abb. 3/1; 7/1) . Die Be
stattung, die im unteren Bereich der Humusschicht 
entdeckt wurde, war durch ein kaiserzeitliches Gru
benobjekt etwas gestOrt. Das Skelett eines Erwachse
nen lag in extremer Hockerlage auf der linken Seite. 
Die Unterarme waren vor das Gesicht gezogen. Orien
tierung S-N. Keine Funde. 

Grab 2 (Objekt 75/a und l 03/a) (Abb. 3/2). 
Diese Bestattung lief3 einige Besonderheiten erken
nen. Der Leichnam wurde vor der Beerdigung im 
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Abb. l - Verbreitung der Kulturen mit Linearkeramik im Karpatenbecken mit Angabe von Fundorten. l Fundorte der 
altesten transdanubischen (mitteleuropaischen) Linienbandkeramik. 2 Fundorte der altesten Alfold-Linienbandkeramik 
(Szatmar-Gruppe). 3 Nordliche Verbreitungsgrenze des Kor6s-Starcevo-Cri~-Komplexes. 4 Die Verbreitungsgrenze der 
altesten transdanubischen (mitteleuropaischen) Linienbandkeramik nach Nordosten, erganzt durch die neuen Fundorte 
(Graphik: K. Homola). 

Bereich derTaille entzwei geteiltund die einzelnen Kor
perteile in zwei voneinander unfem gelegenen Gruben 
nach geHiufigem Bestattungsritus deponiert. Im Objekt 
75/a fand man den Oberkorper in Riickenhockerlage. 
Die Arme waren zum Kinn gezogen, unter dem Schiidel 
befanden si eh Ockerspuren. Im Objekt l 03/a stie/3 man 
auf den Unterkorper. Die Beine waren stark zum Be
cken angezogen. Die kriiftigen Knochen diirften zu ei
nem Mann (?) gehOren. Die Orientierung beider Kor
perteile war SSW-NNO. Keine Funde. 

Grab 3 (Objekt 106) (Abb. 3/3; Abb. 7/2). Ske
lett eines Siiuglings in rechtsseitiger Hockerlage; die 
Unterarme waren angezogen. Von der Taille abwiirts 
wurde es durch ein kaiserzeitliches Objekt zerstOrt. 
Orientierung W-0. Die Bestattung lag im Haus l 
(Objekt l 05). Keine Funde. 

Grab 4 (Objekt 146). Vollkommen zerstOrte 
Bestattung. Nur die Femur- und einige kleinere ande
re Knochen sind erhalten geblieben. Die Orientierung 
diirfte mit den anderen iibereingestimmt haben. Die 
Knochen gehorten zu einem Erwachsenen. 

Grab 5 (bei Objekt 271) (Abb. 3/4). Zu einer 
Kinderbestattung gehorende Knochenreste, die durch 

ein kaiserzeitliches Grubenobjekt beinahe vollkom
men zerstOrt wurden. Auch diese Bestattung lag im 
Haus l (Objekt l 05). Keine Funde. 

Grab 6 (Objekt 170) (Abb. 3/5). Skelett eines 
Erwachsenen in linksseitiger extremer Hockerlage. Di e 
Unterarme waren vor das Gesicht gezogen. Orientie
rung SO-NW. 

Funde: 
l. Unter dem Genick elf Spondylusperlen (Abb. 

11112). 
2. Bei dem linken Handgelenk sieben kleine 

zylinderformige Spondylusperlen. Sie sind verloren 
gegangen. 

3. Bei dem Ellbogen zwolf Spondylusperlen 
(Abb. 11113). 

4. Rings um den Hals vier etwas gro13ere Spon
dylusperlen. Eine von ihnen vermoderte wiihrend der 
Freilegung (Abb. 11114). 

Grab 7 (Objekt 190). Aus einem beinahe voll
kommen zerstOrten Grab sind ledig1ich die Bruchstiicke 
des Schiidels erhalten geblieben. Auf Grund der Lage 
des Schiidels liisst sich feststellen, dass die Orientierung 
der Bestattung mit den anderen iibereinstimmte. 
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Abb. 2- Mezokovesd: PLan der Bestattungen um di e Hauser. 
Die Graberzeichnungen sind etwas vergro13ert (Grapbik: 
K. HomoLa). 
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Abb. 3- Mezokovesd: 1-6 Graber 1-3, 5-6 und 8 (Graphik: K. Homola). 
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Funde: Arn Halsteil wurden drei durchbolrrte 
Tonperlen gefunden. Eine davon ist stemforrnig, die 
beiden anderen abgerundet konisch geformt (Abb. 12/ 
4-6). 

Grab 8 (Objekt 192) (Abb. 3/6; 7/3). Skelett 
eines kraftigen Erwachsenen (Mann?) in linksseitiger 
starker Hockerlage. Di e Unterarrne waren vor das Kinn 
gezogen. Die Knochen befinden sich in schlechtem 
Erhaltungszustand. Orientierung SO-NW. 

Funde: 
l. D rei Spondylusperlen (e in e bei m Genick, 

zwei vor dem Kinn). 
2. Eine Spondylusperle hinter der Wirbelsaule. 

Eine Spondylusperle i.iber den Zehen (Abb. 11/7). Eine 
Perle davon ist knopfforrnig un d weist e i ne V-Bohrung 
auf. 

Grab 9 (Objekt 193) (Abb. 4/1; 7 /4). Schlecht 
erhaltenes Skelett eines kleinen Kindes in linksseiti
ger extremer Hockerlage. Orientierung SO-NW. Ein 
Arm war zum Gesicht gezogen, der andere lag in ge
streckter Lage. 

Funde: Fi.inf Spondylusperlen wurden an den 
verscbiedenen Korperteilen zerstreut gefunden. Es 
scheint, als ware eine Perlenkette wahrend der Beer
digung zerrissen worden. Eine Perle beim Genick, eine 
Perle am Scbadel, eine am Oberarm, eine am Femur 
und eine Perle hinter dem Schadel (Abb. 11/4). 

Grab 10 (Objekt 194) (Abb. 4/2; 8/1). Schlecht 
erhaltenes Skelett eines gr6/3eren Kindes in linkssei
tiger starker Hockerlage, etwas auf den Bauch gedreht. 
Die Unterarme waren vor das Gesicht gezogen. Orien
tierung OSO-WNW. In der Fi.illerde be fan d si c h e in 
Amulett aus Spondylus. Um den Schadellagen melrre
re Spondylusperlen sowie in der Fi.illerde ein Spondy
lusamulett. 

Funde: 
l. Acht Spondylusperlen (Abb. 11/3, 11). 
2. Ein Spondylusamulett aus einem vermutlich 

zerbrochenen Armband mit zwei Durchbolrrungen 
(Abb. 11/8). 

Grab 11 (Objekt 195) (Abb. 4/3; 8/2). Schlecht 
erhaltenes Skelett eines kraftigen Erwachsenen 
(Mann?) in linksseitiger starker Hockerlage. Die Un
terarrne waren vor das Kinn gezogen. Orientierung SO
NW. Ein Fragment des Unterkiefers wurde 15 cm 
h6her in der Nahe des Schadels gefunden. In dersel
ben Hohe hinter dem Schadel befand sich ein kleines 
fragmentiertes Napfchen. 

Funde: Ein kleines di.innwandiges unverziertes 
Napfchen in umgekehrt konischer Form, originai ge
glattete Oberflache erodiert, stark spreugemagert, 
braunlichgrau, fleckig. H. 6 cm, Mdm. 9,4 cm (Abb. 
1211; 20/1). 

Grab 12 (Objekt 196) (Abb. 4/4; 8/3). Schlecht 
erhaltenes Skelett einer Erwachsenen (Frau?) in links
seitiger starker Hockerlage. Die Unterarme lagen vor 

dem Kinn. In der Fi.illerde wurde eine Spondylusperle 
gefunden. Orientierung SO-NW. 

Funde: Eine Spondylusperle hinter dem Schadel 
in der Fi.illerde (Abb. 11/5). 

Die Graber 8-12 (Objekte 192-196) bildeten 
eine kleine zusammenhangende Gruppe (Abb. l 0/4). 

Grab 13 (Objekt 197) (Abb. 4/5; 8/4). Schlecht 
erhaltenes Skelett eines kraftigen Erwachsenen 
(Mann?) in linksseitiger starker Hockerlage. Die Un
terarme waren unter das Kinn gezogen. Orientierung 
SO-NO. Keine Funde. 

Grab 14 (Objekt 198) (Abb. 4/6; 9/1). Zum Teil 
gest6rtes Skelett eines gr6/3eren Kindes oder einer ji.in
geren Frau. Die Knochen unter dem Becken und die 
Unterarme fehlen. Orientierung SO-NW. 

Funde: Zehn Spondylusperlen auf dem Schadel 
eng nebeneinander liegend (Abb. 11/1 0). 

Grab 15 (Objekt 199) (Ab b. 5/1; 9/2). Gestor
tes Skelett eines Kindes in linksseitiger Lage, etwas 
auf den Ri.icken gedreht. Die Bestattung war so stark 
zerst6rt, sodass das Ausma/3 der Hockerlage nicht fest
stellbar war. Die Zerstorung war weder eisenzeitlich 
noch kaiserzeitlich. Orientierung W-0. Keine Funde. 

Grab 16 (Objekt 212) (Abb. 5/2; 9/3). Scblecht 
erhaltenes Skelett einer Erwachsenen (Frau?) in links
seitiger extremer Hockerlage. Di e Unterarrne lagen vor 
dem Kinn. Der gr6/3te Teil des Schadels war durch ein 
kaiserzeitliche Grubenobjekt zerstort. Orientierung 
SO-NW. 

Funde: Vier Spondylusperlen auf dem rechten 
Handgelenk (Abb. 1119). 

Bei diesem Grab vertieft sich der Untergrund 
gegen Suden und erreichte bei dem in der Nahe lie
genden Haus die gr6/3te Vertiefung, sodass angenom
men werden kann, dass diese Objekte oberhalb eines 
ehemaligen verfi.illten Bachbettes deponiert worden 
waren. 

Grab 17 (Objekt 216.) (Abb. 5/3). Ma/3ig erbai
terres Skelett eines Erwachsenen (Frau?) in linksseiti
ger starker Hockerlage. Die Unterarme waren vor das 
Kinn gezogen. Vor dem Gesicht befand sich das durch
bohrte Bruchsti.ick eines Spondylus-Armbandes. Im 
Laufe der Freilegung wurde klar, dass das Bruchsti.ick 
zu einem Armband geh6rte, das auf dem Oberarrn zer
brochen aufgefunden wurde. Es wurde noch in der Zeit 
des Gebrauches sekundar mit Durchbohrungen ver
sehen, um es zusammenfligen zu konnen. An beiden 
Handgelenken und vor dem Gesicht lagen Spondylus
perlen verstreut; auch bei dem Ellbogen wurden Per
len gefunden. Orientierung SO-NW. 

Funde: 
l. 13 Perlen um die Unterarme herum und vor 

dem Gesicht (Abb. 1111). 
2. Die zusammenhangenden Bruchsti.icke eines 

Spondylusarmbandes (Abb. 11/2). 



Grab 18 (Objekt 287) (Abb. 5/4; 9/4). Schlecht 
erhaltenes Skelett einer Erwachsenen (Frau?) in rechts
seitiger ma13iger Hockerlage. Die Unterarme waren vor 
das Gesicht gezogen. Die Bestattung lag seicht und 
war deswegen stark gest6rt. Di e Orientierung wich von 
den anderen Grabem ab: NW-SO. Keine Funde. 

Grab 19 (Objekt 341) (Abb. 5/5; 10/ 1). Ske
lett einer Erwachsenen (Frau?) in linksseitiger Lage. 
Obwohl die Bestattung sehr seicht lag und deswe
gen stark gest6rt war (di e Knochen waren zum Teil 
vernichtet), konnte eine extreme Hockerlage nach
gewiesen werden. Die Unterarme befanden sich in 
der Nahe des Gesichtes. Orientierung SO-NW. Kei
ne Funde. 

Grab 20 (Objekt 344) (Abb. 5/6; l 0/2). Skelett 
eines Erwachsenen in linksseitiger starker Hockerla
ge. Der Schadel wurde durch eine eisenzeitliche Gru
be abgetrennt und die Bruchstlicke in dìeselbe Grube 
verftillt. Die Unterarme lagen vor dem ehemaligen 
Schadel. Die Beckenknochen waren ebenfalls nicht 
komplett vorhanden. Orientierung SO-NW. 

Funde: Ein kleines Napfchen in verkehrt koni
scher Form mit horizontal umlaufender, eingeritzter 
leichter Wellenlinie. Di e originai geglattete Oberflache 
ist erodiert. Spreugemagert, grau. H. 6,8 cm, Mdm. 
7,4 cm (Abb. 12/3; 20/2). 

Grab 21 (Objekt 352) (Abb. 6/1 ). Durch eisen
zeitliche und kaiserzeitliche Gru ben beinahe vollkom
men vemichtete Bestattung oder Bestattungen. 

a) Die Skelettreste eines Erwachsenen in links
seitiger Lage. Nur die Teile der unteren Extremitaten 
waren erhalten geblieben. 

b) Schadelbruchstlicke eines Sauglings hinter 
dem Beckenteil des Erwachsenen. Aufgrund der Sto
rung konnte nicht festgestellt werden, ob der Saug
lingsschadel Teil einer Doppelbestattung war oder nur 
der Schadel in das Grab des Erwachsenen gelegt wur
de. Vor dem Knie des Erwachsenen ein kleines Napf
chen. 

Funde: 
l. Ein kleines Napfchen mi t senk.rechten einge

ritzten Lìnien, die vom Rand bis zum Boden verlau
fen. Der Ton des Gefa/3es ist stark mi t Spreu gemagert 
(Abb. 12/2; 20/3). 

2. Vermutlich aus diesem Grab entstammt eine 
Spondylusperle, die in der daneben gelegenen Gtube 
gefunden wurde (Abb. 1116). 

Grab 22 (Objekt 353) (Abb. 6/2; 10/3). Kno
chenteile einer beinahe zerstorten Bestattung. Skelett 
in vermutlich link.sseitiger extremer Hockerlage. Wahr
scheinliche Orientierung OSO-WNW. Keine Funde. 

Grab 23 (Objekt 365) (Abb. 6/3). Skelett einer 
Erwachsenen (Frau?) in linksseitiger starker Hocker
lage. Die Unterarme lagen vor dem Kinn. Der Schadel 
wurde durch eine kaiserzeitliche Grube gestort. Orien
tiemng 0-W. Keine Funde. 
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Grab 24 (Objekt 383) (Abb. 6/4). Skelett eines 
schlecht erhaltenen Kindes in rechtsseitiger starker 
Hockerlage. Die Unterarme waren vor das Gesicht 
gezogen. Orientierung 0-W. 

Funde: 
l. Ein roter Farbstein (Hamatit?) vor dem Becken. 
2. FunfSpondylusperlen urn Schadel und Ober-

korper verstreut (Abb. 11 /15). 
Grab 25 (Objekt 448) (Abb. 6/5). Gut erhalte

nes Skelett eines Erwachsenen (Mann?) mi t kraftigem 
Korperbau in linksseitiger starker Hockerlage. Die 
Unterarme befanden sich vor dem Gesicht. Die Grab
grube war oval. Keine Funde. 

Die in Mez6k6vesd freigelegten 25 Graber re
prasentieren die bislang h6chste Graberzahl aus der 
gesamten Zeit der Alfold-Linienbandkeramik in Un
gam (Abb. 2). Obwohl die Bestattungen mehrmals 
ziemlich schwer gest6rt waren, konnen sie dennoch 
wichtige Informationen ii ber de n Bestattungsritus l iefem. 

Aus der Szatmar-Gmppe (alteste ALBK) sind 
Bestattungen bislang von drei Fundorten bekannt. Der 
altestbekannte wurde im oben erwahnten Tiszaluc er
schlossen, wo wahrend der lang andauemden Freile
gung einer kupferzeitlichen Siedlung nebenbei insge
samt neun Graber der altesten ALBK ergraben wur
den. Die Gesamtflache der Ausgrabung machte etwas 
mehr als l Hektar aus. Die neolithischen Siedlungs
objekte und Graber umfassten lediglich den nordli
chen Teil des Grabungsareals (ORAVECZ, 1996). In vier 
Grabem wurden auch Spondylusperlen, sogar Bmch
stlicke von Arrnreifen und in vier Grabem kleine Ge
fa/3e gefunden. 

Der zweite Fundort liegt ca. 20 km westlich von 
Mezokovesd nahe bei Fiizesabony an einer ebensol
chen Autobahntrasse. Diese Fundstelle wurde in den 
Jahren 1994 und 1995 freigelegt (DOMBORÒCZKI, 1997). 
Die Funde entsprechen jenen von Mez6k6vesd. Ober
raschend war hier, dass mehrere Hausgmndrisse- Lan
ghauser mit Pfostenkonstruktion- festgestellt werden 
konnten, die einst in mehreren Reihen standen. Insge
samt wurden 13 Graber freigelegt. Acht Graber wur
den bei einem schmalen Ende einer Hausreihe (DoM
BORÒCZKI, 1997, Abb. 3) entdeckt. Sieben Bestattun
gen aus den 13 Grabem enthielten Spondylusschmuck 
sowie eine Gefa/3beigabe. 

Den dritten Fundort bei Mezokovesd mit den 
oben angefiihrten Grabern und Siedlungsobjekten ha
ben die Autoren untersucht. 

In dieser friihen Epoche des Neolithikums kennt 
man in Ungam keine von Siedlungen getrennte Gra
berfelder. Dieses Prinzip kam auch in Mezokovesd zur 
Geltung. Obwohl sich die Graber innerhalb des Sied
lungsbereiches befanden, war doch eine Gruppierung 
der Bestattungen bemerkbar. Es kann angenommen 
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Abb. 4- Mezokovesd: 1-6 Graber 9-14 (Graphik: K. Homola). 
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Abb. 5- Mezèikèivesd : 1-6 Graber 15-20 (Graphik: K. Homola) . 
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Abb. 6 - Mezokovesd: 1-5 Graber 21-25 (Graphik: K. Homola). 
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Abb. 7- Mezéikéivesd: 1-4 Graber l, 3 und 8-9 (Photos: T. Kadas). 
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Abb. 8 - Mezokovesd: 1-4 Graber 10-13 (Photos: T. Kadas). 
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Abb. 9- Mezokovesd : l-4 Graber 14-16 und 18 (Photos: T. Kadas). 
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Abb. 10- Mezokovesd: 1-4 Graber 19-20 und 22 sowie die Grabergruppe 8-12 (Photos: T Kadas). 
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Abb. 11 - Mezokovesd : 1-5 Spondylusschmuck aus verschiedenen Griibem (Graphik: K. Homola). 
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werden, dass auf dem Areai des Bestattungsplatzes 
eine Zeit lang nicht gesiedelt wurde. Mit Ausnahrne 
eines Sauglings und eines kleinen Kindes waren alle 
Graber auf3erhalb der Hausbereiche angelegt worden, 
die von Osten i.iber Si.idosten nach Si.iden das Zentrum 
der Siedlung, das heif3t die kleine Hausgruppe, umge
ben hatten (Abb. 2). Die Kinderbestattungen innerhalb 
des Hauses konnen wohl nicht als blof3er Zufall gewer
tet werden, wie ahnliche Erscheinungen global zei
gen. In einigen Fallen konnte auch eine Gruppierung 
der Graber festgestellt werden. So bilden z. B. die 
Graber 8-12 eine kleine Gruppe innerhalb einer ver
mutlich grof3eren Grabergruppe, wozu auf3er den 
erwahnten Grabem 8-12 auch die Griiber 6, 13-17 und 
23-24 mit insgesamt 13 Bestattungen gehorten. Eine 
weitere kleine Gruppe mit den Grabern l und 19-22, 
das heif3t mit funf Bestattungen, entdeckte man si.id
lich der Hiiuser. Es sind sicherlich noch weitere, zu 
den Gruppen gehOrende Bestattungen auf den bislang 
nicht erforschten Flachen zu erwarten. Vermutlich ent
hielten diese Grabergruppen die Mitglieder je einer 
kleineren oder grof3eren Familiengemeinschaft. Nur 
drei Bestattungen i m westlichen Berei eh der Grabungs
fl iiche scheinen auf3erhalb irgendeiner Griibergruppe 
zu liegen. 

Ein Hauptmerkmal des Bestattungsritus stellt 
die Orientierung dar. Die Beisetzung der Toten erfolg
te - mit drei Ausnahrnen - in der Hauptrichtung SO
NW (nati.irlich mit kleineren Abweicbungen gegen 
Osten und Si.iden). Auch die drei entgegengesetzt de
ponierten Bestattungen besaf3en dieselbe Grabachse, 
nur mit gegensiitzlicher Orientierung. Ebenso ein 
Hauptcharakteristikum reprasentiert die linksseitige 
Lage. Lediglich vier Bestattungen bildeten eine Aus
nabme mit ihrer rechtsseitigen Lage. Von diesen vier 
befanden sich drei Skelette in rechtsseitiger Lage in 
eher uni.iblicber NW-SO-Richtung. Die U rsache fur 
die Abweichungen vom gebrauchlichen Bestattungs
ritus ist derzeit noch unbekannt. Eine gescblechts
spezifische Differenzierung wurde fur diese Zeit noch 
nicht beobachtet. 

Die Hauptorientierung SO-NW und die links
seitige Lage war schon in der fri.ihestneolithischen 
Koros-Kultur verbreites. Diese Erscheinung wurde in 
Tiszaluc und Fri.izesabony bemerkt (ORAVECZ, 1996, 
58; 00MBORÒCZKI, 1997, 22, 26-27), und dieses To
tenbrauchtum setzte sich bei den spateren Gruppen 
der Alfòld-Linienbandkeramik bis zum Ende des mitt
leren Neolithikums fort (K.Aucz & MAKKAY, 1977: 73-
83; KuRucz, 1989: 97-98, 1994). Die di.irftige Aus
stattung der Bestattungen dauerte in der Tiefebene bis 
zum Ende des Spatneolithikurns an (Theif3- und Her
paly-Kultur: K.Aucz & RAczKv, 1987: 23-24). 

Bei einer Bestattung in Mezokovesd konnte man 
an einem Schadel eine Bemalung mit Ockerfarbe fest
stellen. Diese Bestattung war insofem auf3ergewohn-

lich, da das Skelett bei den Beckenknochen in zwei 
Teile geschnitten war und die getrennten Korperteile 
in zwei nebeneinander liegende Gruben deponiert 
worden waren. Die Verwendung von roter Ockerfar
be i m Totenbrauchtum war eine global verbreitete und 
wohlbekannte Sitte im gesamten Neolithikum und 
auch schon fri.iher bekannt. Die rote Farbe als Syrnbol 
des Lebens gehOrte zweifelsohne zur sakralen Sphare. 
Die Statuetten, Altare und besonderen Gefàf3e, die mi t 
roter Farbe bemalt waren, bestiitigen diese Annahrne. 
Ahnliche sakrale Gegenstande w urden aucb in 
Mezokovesd mehrmals gefunden. Das Rolunaterial der 
Ockerfarbe und die Reste dieser Farbe wurden zahl
reich in den Siedlungsobjekten dokumentiert. Ahn
liche Beobachtungen wurden auch in Fi.izesabony ge
tiitigt (OOMBORÒCZKI , 1997, 23). 

In der Tiefebene waren die seltenen Grabbei
gaben wahrend des fri.ihen und mittleren Neolithikums, 
das heif3t wahrend der gesamten Dauer der Alfold-Li
nienbandkeramik, kennzeichnend. In Mezokovesd 
konnte man in zwolf Fallen Beigaben, das heif3t Fun
de, beobachten. Scbrnuck wird nicht zu den Beigaben 
gerechnet, sondem wird als TrachtzubehOr angesehen. 

In einem Grab wurden Tonperlen gefunden, die 
vermutlich die seltenen und deswegen wertvollen 
Spondylusperlen nachahmten. In drei Grabern wur
den kleine Gefàf3e beigegeben. 

In Mezokòvesd hebt das Vorkommen von Spon
dylus-Schrnuck, der in neun Grabem geborgen wer
den konnte, di e Fundstelle hervor. Di e scheiben-, zylin
der- und tonnenformigen Spondylusperlen dienten vor 
allem fur Hals- und Arrnketten sowie zur Haarzier. In 
einem einzigen Falle fand man einen Spondylus-Arrn
ring am Oberarmknochen des Skelettes. Wohlbekannt 
ist, dass Spondylus aus dem Agalschen und Adriati
schen Meer stammte. Schon in dieser fri.ihen Phase 
des Neolithikums kamen Verbindungssysteme zustan
de, die ausgedehnte und weite Gebiete umfasst hat
ten. 

Der Gebrauch von Spondylus war in allen drei 
Fundorten (Tiszaluc, Fi.izesabony, Mezokovesd) fest
gestellt worden. Deswegen konnte rnan meinen, dass 
alle drei Siedlungen in der Hauptachse der Verbrei
tungswege entlang der Theif3 lagen. Erwabnenswert 
ist, dass auf zwei Fundorten (Fuzesabony: DoM
BORÒCZKJ, 1997, Kat.Nr. 31; Mezokovesd: K.Aucz & 
Koòs, 1997b, Kat.Nr. 53) neben den Perlen auch ein 
grof3erer Gegenstand, wie das Spondylusarrnband, 
gelangte. Spondylus war wegen seiner Seltenheit so 
wertvoll, sodass Perlen und Armbander aus Ton nach
geahrnt wurden (Abb. 12/4-6; K.Aucz & Koòs, 1997b, 
Kat.Nr. 54), manchmal wurden die zerbrochenen Arrn
bander mit Hilfe von Durchbohrungen repariert, und 
die nicht rnehr wiederherstellbaren Armbandbruch
sti.icke auch mit Durchbohrungen als Amulettanhan
ger sekundar weiterverwendet (Abb. 1118). 



Bereits im Frtihneo\ithikum, das heiJ3t wahrend 
der Koros-Kultur, wurde Spondylus im Karpatenbe
cken am frtihesten nachgewiesen (BANNER, 1932: 3-4, 
45; MAKKAY, 1990: 23-27,Abb. 4/3; SEFERJADES, 1995: 
239, Abb. 6). Zu Beginn des "Spondylushandels" ge
langten in das Karpatenbecken nicht nur kleine Per
len, sondern auch groJ3ere Gegenstande, wie etwa Arm
bander. Im Wesentlichen stimmte man in der Beurtei
lung hinsichtlich der Herkunft von Spondylus in Eu
ropa tiberein. Entgegen einzelnen alteren Meinungen, 
wonach der archaologische Spondylus fossi! gewesen 
ware, wurde durch neuere naturwissenschaftliche Un
tersuchungen festgestellt, dass Spondylus rezenter 
(holozaner) Herkunft ist (SHACKELTON & RENFREW, 
1970; WILLMS, 1985; SHACKELTON & ELDERFfELD, 1990; 
SEFERIADES, 1995; MOLLER, 1997). Das vermutete Her
kunftsgebiet von Spondylus bei den zitierten Autoren 
sin d das Àgaische un d das Adriatische Meer. Lediglich 
H. Todorova vertritt eine gegensatzliche Meinung, die 
das massenhafte Erscheinen von neolithischem Spon
dylus in Nordost-Bulgarien mit der Herkunft dieser 
Muschelart aus dem Schwarzmeergebiet erklart (To
DOROVA, 1995: 56-58). Ihrer Meinung nach war die 
Wassertemperatur wegen der Klimaschwankung im 
Neolithikum vie] hOher als beute und es herrschten 
gtinstige Lebensbedingungen fiir den Spondylus. Diese 
Annahme wird von den meisten Archaologen bislang 
kaum untersttitzt. Eine fossile Herkunft von Spondylus 
wurde aufgrund von isotopischen Untersuchungen in 
den meisten Fallen nicht bestatigt. 

In der nachsten Etappe - obwohl selten - er
schien Spondylusschmuck in der altesten mittel
europaischen Linienbandkeramik. Ein Armbandbru
chsttick kennen wir aus Transdanubien (Zalavar, Fo.Nr. 
49/: BAKAY et al., 1966, Fo.Nr. 49/1). Im Wesentli
chen gehOrt auch der bertihmte Altfund von Bernburg 
zu der wenig entwickelteren Stufe dieser Zeitepoche 
(WILLMS, 1985, Ab b. l). Diesel be Zeitstufe ist auch 
durch die hier dargestellten Funde der Szatmar-Grup
pe, das heiJ3t der altesten Alfold-Linienbandkeramik 
(ALBK), in der GroJ3en Ungarischen Tiefebene ver
treten. 

Die groJ3e Zeit der Verwendung von Spondylus 
im Karpatenbecken begann in der klassischen Phase 
der Linienbandkeramik, sowohl i m westlichen als auch 
im ostlichen Bereich des Karpatenbeckens (KAucz, 
1989: 106, Abb. 7-8; KAucz & G. SzÉNÀSZKY, 2001). 
Den groJ3ten Absatz erreichte Spondylus im Spatneo
lithikum, das heiJ3t in der Lengyel-Kultur im Westen 
und in der Thei13-Herpaly-(Csoszhalom)Kultur im 
Osten (KAucz, 1985:57-58, 102; RAczKY, 1997,Abb. 
33, Kat.Nr. 1-2, 6-22, 26). Mit dem Ende dieser Kul
turen verschwand auf einmal auch die Verwendung 
des Spondylus im gesamten Karpatenbecken. Aus der 
frtihen und mittleren Kupferzeit (Tiszapolgar-, Bo
drogkeresztur- und Balaton-Lasinja-Kultur) kennen 
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wir nur sporadisch Spondylusperlen, die vermutlich 
in den friiheren Grabern gefunden und eventuel\ sekun
dar verwendet wurden. Der kupferzeitliche Schmuck 
Ungarns wird durch die aus hartem Kalkstein ge
schnitzten Steinperlen charakterisiert, die in gro13er 
Menge aus Grabern stammen (BoGNÀR-KuTz!ÀN, 1963: 
338-345, 1972: 148-149). Die Nachahmung von Spon
dylusperlen aus Kalkstein begann im Karpatenbecken 
gleichzeitig mit dem friihesten Auftreten von Spon
dylus. In Ftizesabony wurden auch aus Kalkstein ge
fertigte Perlen neben echten Spondylusperlen gefun
den (DoMBORÒCZKI, 1997: 22, 26-27). Bemerkenswert 
ist weiters, dass die Verwendung von Spondylus in 
Bulgarien (Durankulak) die groJ3te Verbreitung 
wahrend der spaten Gumelnia-Kodza Dermen-Kara
novo VI-Kultur, das heiJ3t gleichzeitig mit der Kupfer
zeit d es Karpatenbeckens, erreichte (ToooROVA, 1995: 
57-58), als Spondylus nicht mehr bis in das Karpaten
becken gelangte. 

Die Entwicklung der Fernverbindungen ist aber 
nicht tiberraschend, weil Obsidian (Tokaj-Zemplén
Gebirge, Melos-Insel) unter den fremden Rohmate
rialen wahrend des gesamten Neolithikums, und zwar 
in der vorneolithischen Zeit, in weiten Gebieten sehr 
beliebt war (WrLLMS, 1983). Der Fundort Mezokovesd 
befindet sich an einem Verbindungsweg des Obsidian
Rohmaterials. Die lokale Bearbeitung wird durch 
Obsidianknollen, Nuklei und zahlreiche Absplisse 
belegt. 

Die Fundstelle von Mezokovesd gehOrt zur 
Szatmar-Gruppe, das heiJ3t zur altesten Phase der Al
fold-Linienbandkeramik. Einige wichtige Merkmale 
dieser Kultur, wodurch sie von der klassischen Phase 
derselben Kultur unterschieden werden kann, werden 
im Folgenden angesprochen. Bei den Keramil<fonnen 
spielen die bikonischen oder ahnliche GefaJ3e eine 
deutliche Rolle (Abb. 19/5-11; 21/1-2, 14, 8; 22/2). In 
der GefaJ3bemalung war die Verwendung des Perlen
musters in dunkler Farbe nur in dieser Entwicklungs
stufe feststellbar (Abb. 17/1-6; 18/2, 15-16). 

Haufig sind die verschiedenen sakralen Tonge
genstande, darunter auffallend viele kleine Altare 
(Abb. 14/1), menschen- und tierfòrmige Statuetten, die 
spater nur sporadisch auftraten, ve1treten (Abb. 14/2-
5; 15/1-10). Mehr als 30 Stticke sind ans Tageslicht 
gekommen. Manchmal konnte man auf den Figuren 
Spuren roter Bemalung feststellen. Zwei kleine Sta
tuetten mit einem flachen dreieckigen Menschenkopf 
sowie einem Tierkorper sind bislang unikat (Abb. 13/ 
1-2). Diese Figuren konnten moglicherweise als Vor
laufer der spateren Kentaur-Darstellungen betrachtet 
werden (nattirlich war das Tier in diesem Falle noch 
kein Pferd). Gute Analogien kamen in Stidserbien 
(Kosovo) aus der spaten Vinca-Kultur v or (TAsré, 
1959-60: 11-82, Taf. 23/1-2, 24/1-3, 25/1-3; GrMBU
TAS, 1974, Abb. 237-238: M. Gimbutas meint, indie-
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Abb. 12- Mezokovesd: 1-3 Gefa.l3beigaben aus verschiedenen Grabem. 4-6 Tonperlen aus Grab 7 (Graphik: K. Homola). 
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Abb. 13- Mezokovesd: 1-2 Tonstatuetten ("Kentauren") aus der Siedlung (Photos: T. Kadas). 
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Abb. 14- Mezokovesd: l Kleiner Altar. 2-5 Anthropomorphe Tonstatuetten. 6 Verzierte Tonplatte. Auswahl aus der Siedlung 
(Photos: T. Kadas) . 
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Abb. 15 - Mezokovesd: 1-10 Anthropomorphe Tonstatuetten. Auswahl aus der Siedlung (Graphik: K. Homola). 
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Abb. 16- Mezokovesd: I ,3 Ringanhiinger aus Knochen. 2 K.nochenniihnadel. 4-15 KnochenlOffel. Auswahl aus der Siedlung 
(Graphik: K. Homola). 
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Abb. 17- Mezokovesd: 1-10 Dunkel bemalte Keramikbruchstticke. Auswahl an Siedlungskeramik (Photos: T. Kadas). 
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Abb. 18- Mezokovesd : 1-16 Dunkel bemalte Keramikbruchstiicke. Auswahl an Siedlungskeramik (Graphik: M. Szabados). 
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Abb. 19- Mezokovesd: 1-5 Miniaturgefa/3e. 6-14 Auswahl an Siedlungskeramik (Photos: T. Kadas). 
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Abb. 20 - Mezèikèivesd: 1-3 Grabkeramik. 4-8 Auswahl an ritzverzierter Siedlungskeramik (Photos : T. Kadas). 
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Abb. 21 - Mezokovesd: 1-14 Ritzverzierte und unverzierte GefàJ3e, Gefa/3bruchsti.icke. Auswahl an Siedlungskeramik 
(Graphi.k: M. Szabados). 
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Abb. 22- Mezokovesd: l-6 Grobkeramik. Auswahl an Siedlungskeramik (Photos: T Kadas). 
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Abb. 23- Mezokovesd: 1-10 Grobkeramik. Auswahl an Siedlungskeramik (Graphik: M. Szabados). 
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sen Figuren Stiere mit Menschenmasken zu erkennen). 
Verrnutlich gehi::irte auch ein interessanter Ton

gegenstand fur bestimmte Handlungen, der aus dem 
ersten Haus ans Tageslicht getreten war (Abb. 14/6). 
Es handelt sich um eine ovale Tonplatte, auf deren 
Oberflache ein Maanderrnotiv eingeritzt ist. Es ahnelt 
den brotlaibformigen Tonobjekten der alteren Vinca
Kultur (V ASié Il, 1936, Abb. 72-74; IV, 1936, Abb. 
89). Diese traten alle in Vinca in Tiefenlagen von 7,3-
4,5 m auf). Das Maandermuster kann auf Kultgegen
standen haufig beobachtet werden. Dieses Motiv er
scheint schon in diesem friihen Zeitabschnitt auch auf 
Gefa/3en. 

Mit ungewohnlicher Haufigkeit sind flache 
KnochenlOffel aufgetreten (Abb. 16/4-15), die als wei
terentwickelte Variationen der Spatulen der Koros
Kultur betrachtet werden konnen. Die Exemplare von 
Mezokovesd sind allerdings immer flach und weni
ger kraftig. Si e wurden aus einer Tienippe hergestellt. 
Die LOffel waren in der gleichen Forrn auch in der 
Vinca-Kultur von Beginn an bis zu denjlingeren Pha
sen irn Gebrauch (V ASié I, 1932, Ab b. 16/67 -88). Aus 
ihrem Stiel reichen mehrmals zwei kleine horizontale 
Àrmchen heraus (Abb. 16/1 0-14). Diese Eigentlim
lichkeit ist ebenfalls in der fiiihen Vrnca-Kultur zu beo
bachten, was eventuell auch auf chronologische Pa
rallelen hinweist (VASié I, 1932, Abb. 16/80-86: in 
Vinca befinden sie sich in den Tiefenlagen von 9,1-
7,3 m). Im fortgeschrittenen Abschnitt der Alfold-Li
nienbandkeramik sind sie nicht mehr vorhanden. 

Zwei fragmentiette Ringanhanger konnten beo
bachtet werden (Abb. 16/1 , 3), deren nachste Paralle
len in Lepenski Vir und in Divostin, das hei/3t in frlih
neolithischen Siedlungen, gefunden wurden (SREJO
vré, 1969, Abb. 37; 1981, Taf. XIII/Iinks, Abb. 37; 
McPHERRON & SREJOVJé, 1988, Abb. 11/5, u) . 

Das Fundmaterial reprasentiert die alteste oder 
formative Phase der Alfo1d-Linienbandkeramik, die 
als Szatmar-Gruppe bezeichnet wird. Die feine und 
grobe Keramik wurde stark mi t Spreu gemagert (Abb. 
I 9-23). Die Ritzverzierungen konnen von denen der 
klassischen Phase der Alfold-Linienbandkeramik un
terschieden werden. Einfachere und einzeilige Muster 
verzieren einen Teil der Keramik, deren Hauptmerk
male aber bis zur jlingeren ALBK nachgewiesen wur
den. Vorhanden ist auch die Gefa/3bemalung mi t dunk
ler Farbe. Es ist festzustellen, dass das nur auf diese 
Phase beschrankte sog. "Perlenmuster" in der Bema
Jung in Mezokovesd sehr haufig war. Auf den gro/3e
ren Haushaltsgefal3en ist die mit Schlickerbewurf ge
staltete Oberflache allgemein ublich (Abb. 22/2-3, 23/ 
8- I 0). Bei den kleineren Gefa13en ist der niedrige 
Rohrenfu13 gebrauchlich (es fehlt der ho h e), wie auch 
das asymmetrisch bikonische Gefal3 mit niedrigem, 
verdicktem Hals. Nattirlich erschienen auch die fur 
die spateren Phasen charakteristischen Formen. 

Der Fundort von Mezokovesd spiegelt gemein
sam mit den anderen Fundorten der Szatmar-Gruppe 
den kraftigen Einfluss und Impuls des Fundmaterials 
der Koros-Kultur wider (Tiefebene und Transsylva
nien). 

Ober di e chronologische Lage von Mezokovesd 
konnen wichtige Folgerungen aufgrund der 14C-Da
tierung gezogen werden. Es wurde schon bei der typo
logischen Analyse vermutet, dass in der Keramik 
mehrere, anscheinend jtingere Formen und Details be
merkt wurden, di e auf di e klassische, das heil3t jtinge
re Phase, hinweisen, obwohl der gesamte Fundhabi
tus eindeutig alter ist, das hei/3t, dass die Gesamtheit 
der Funde in jeder Hinsicht der Szatmar-Gruppe (al
teste ALBK) entspricht. Diese Vermutung wird auch 
durch die bislang noch wenigen 14C-Proben bestatigt. 
Die 14C-Untersuchungen hat E. Hertelendi in Debre
cen durchgeflihrt, dem wir fur die uns ubergebenen 
unpublizierten Ergebnisse danken. Die Ergebnisse 
werden im Folgenden zusammengefasst. 

Die 25 Proben sind zum gr6/3ten Teil aus Tier
knochen und seltener aus Holzkohlen entnommen und 
allesamt kalibriert. Obwohl wir bei der Probenentnah
me eindeutige und abgegrenzte Objekte bevorzugten, 
konnen auch St6rungen nicht ausgeschlossen werden. 
Auf der Fundstelle liel3en sich au/3er der neolithischen 
Bevolkerung noch skythenzeitliche (Frliheisenzeit) 
und romisch-kaiserzeitliche Gemeinschaften nieder. 
Ihre reichen Hinterlassenschaften bertihrten oder 
schnitten die neolithischen Objekte, was sich auch in 
einigen absoluten Daten manifestierte. Vier von den 
25 Daten vertreten diese jungeren Epochen. Drei Da
ten mit den Werten 926-842, 492-417 und 441-392 v. 
Chr. gehoren eher der Skythenzeit an und ein Datum 
mit dem Wert 9-85 n. Chr. der romischen Kaiserzeit 
(Sarmatenzeit). 

Sechs neolithische Objekte, die durch kaiser
zeitliche Objekte beeintrachtigt waren, erbrachten 
gemischte Ergebnisse. Ihre absoluten Jahreszahlen 
schwanken zwischen 4799-47 I 8 und 3075-2945 v. 
Chr. - ein StOrungseffekt ist hochstwahrscheinlich 
anzunehmen. 

Weitere 15 Daten entstammen scheinbar unge
st6rten Objekten, obwohl in zwei Fallen auch hier die 
Daten von 4909-4743 und 4807-4753 v. Chr. auftra
ten. Diese Daten scheinen zu jung zu sein, um der 
Szatmar-Gruppe zu entsprechen. 

Di e zweifelsohne ungestorten verbleibenden I 3 
Daten entsprechen den Jahreszahlen aus dem 6. Jahr
tausend v. Chr., wie si e fur ahnliche neolithische Kom
plexe zu erwarten sind. Diese Daten schwanken mit 
einer Ausnahme zwischen 5457-5385 und 5210-4999 
v. Chr. Die meisten Werte ergeben einen Durchschnitt 
um 5400-5250 v. Chr. 

Eine aus dem Mittelwert ein wenig herausragen
de hohere Jahreszahl erschien nur in einem Fall, mit 



dem Wert 5582-5457 v. Chr. Diese Probe war aus den 
verkohlten Resten eines Pfostens aus einer Pfostengru
be entnomrnen worden. Es ware vorstellbar, dass es si eh 
in diesem Falle um die Reste eines aus einem langlebi
gen Baurn hergestellten Pfostens handelte. 

Alle erwahnten kalibrierten Daten entsprechen 
dem Ùbergang vom Frlihneolithikum zum mittleren 
Neolithikum, das heif3t der Spatphase der Koros-Kul
tur und teilweise der klassischen oder Spatphase der 
Alfold-Linienbandkeramik (HERTELENDI et al., 1995; 
HERTELENDI et al., 1998). Zu ahnlichen Resultaten ge
langte R. Glaser mit der Untersuchung der fìiihneoli
thischen Ku1turen im Karpatenbecken und anderen 
Gebieten Mitteleuropas (GLASER, 1991 ). Di e gleichen 
Ergebnisse ergaben auch die Proben aus dem niedero
sterreichischen Bruno am Gebirge/Wolfholz, sogar aus 
dem gesamten Verbreitungsgebiet der mitteleuropai
schen Linienbandkeramik (LENNEIS & STADLER, 1995). 

Auf Grund der 14C-Untersuchungen und der 
typologischen Analyse von Mezokovesd durfte die 
Schlussfolgerung gezogen werden konnen, demgemaf3 
der Fundort zur Szatmar-Gruppe, das heif3t zur for
mativen Phase der Alfold-Linienbandkeramik, gehOrt, 
obwohl er vermutlich eine etwas entwickeltere Stufe 
vertritt, als bereits erste Ansatze der klassischen Pha
se zu beobachten waren. Aus den bisherigen Untersu
chungen kann vermutet werden, dass di e Siedlung und 
die Graber von Mezokovesd an den Ùbergang der 
Szatmar-Gruppe zur klassischen Phase der Alfold-Li-
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nienbandkeramik datiert werden solite, obwohl die 
alteren Merkmale dieser Kultur noch das Ùbergewicht 
halten. Diese Annahme beruht noch nicht auf der Ge
samtauswertung aller Funde und Befunde, weswegen 
sie als vorlaufig betrachtet werden solite. 

Vermutlich ist es berechtigt, innerhalb der Szat
mar-Gruppe Entwicklungsphasen trennen zu konnen. 
Demgema/3 sollen die bislang publizierten Funde der 
Szatmar-Gruppe in drei Stufen eingeteilt werden. Die 
al teste und erste Stufe wird durch di e Funde von Kote
lek reprasentiert (RAcZKY, 1983; 1988). Die klassische 
und mittlere, das heillt die zweite Stufe, wird durch 
die publizierten Funde von Tiszacsege, Rétkozberen
cs, Tiszavalk etc. vertreten (K.ALicz & MAKKAY, 1972, 
1977; RAczKY, 1989). Die jungste und dritte Stufe 
manifestieren die hier vorgestellten Funde von 
Mezokovesd, femer die von Fiizesabony (K.AL1cz & 
Ko6s, 1997a, b; DoMBoR6czKI, 1997). 

Aufgrund der typologischen Analyse und der 
absoluten Datierung ist auch eine teilweise Paralleli
@ mit der Spatphase der Koros-Kultur anzunehrnen. 
Im weiteren Raum konnte die Szatmar-Gruppe mit der 
altesten Phase der mitteleuropaischen oder transda
nubischen Linienbandkeramik, mi t der spatesten Phase 
des Koros-Starcevo-Cri~-Komplexes, der frlihen 
Vinca-Kultur, der frlihesten Dude~ti-Kultur und mit 
mehreren balkanischen bis hin zu den agaischen Kul
turen, wie etwa mi t Sesklo-Tsangli, parallelisiert wer
den. 

ZUSAMMENFASSUNG - In den frilhen Phasen der Produktionswirtschaft, d. h. vom 7. bis zum 4. Jahrtausend v. Chr. 
(kalibriert) verlief eine unsichtbare Grenzzone zwischen èistlichem und westlichem Karpatenbecken. Obwohl Tendenz und 
Rhythmus parallel zu laufen schienen, unterschied sich der Entwicklungsablauf zwischen westlichen und èistlichen Teilen 
Ungarns. In den nèirdlichen Teilen Ungarns begann die Produktionswirtschaft, d. h. das Neolithikum um eine Phase spater 
(um die Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr.) als in den siidlichen Teilen, wo die ersten neolithischen Gemeinschaften von 
starker siidlicher Pri:igung durch die Kèirèis- und Starcevo-Kulturen in der ersten Halfte des 6. Jahrtausends v. Chr., d. h. im 
Friihneolithikum repri:isentiert waren. Diese frilhneolithischen Kulturen verbreiteten sich weder in der nèirdlichen Tiefebene 
noch im nèirdlichen Transdanubien (Westungarn). Ùberraschenderweise entstanden zwei Arten der Linienbandkeramik in 
den nèirdlichen Teilen gewisserma/3en gleichzeitig und parallel. Der Grund fur den spi:iteren Beginn des Neolithikums ist 
noch bestritten. Okologische und ethnische Unterschiede sowie auch andere Komponenten zeigen sich verantwortlich. Trans
danubien gehèirte mit allen friihneolithischen Erscheinungen zur gro/3en mitteleuropaischen Region der linearkeramischen 
Kultur. In einem verhi:iltnismi:i/3ig kleinen Gebiet èistlich der oben erwi:ihnten Grenzzone in Ostungarn und der Ostslowakei 
entstand die eigensti:indige Kultur der Alfdld-Linienbandkeramik, deren i:ilteste, formative Phase auch als Szatmar-Gruppe 
benannt wird. Diese besondere Kulturgruppe besiedelte die Nordtiefebene bis zu den Abhi:ingen des Berggebietes (Abb. 1). 
Anhand der gro/3fli:ichigen Rettungsgrabungen wurden ein Teil der Siedlung und 25 Bestattungen bei der Stadt Mezèikèivesd 
freigelegt (KAucz & Ko6s, 1997a-b ). Hervorragende Ergebnisse wurden beziiglich d es Siedlungswesens gewonnen. Erst
mals in Ungarn konnten abgebrannte Hausreste mit Pfostenkonstruktion und Lehmwand aus dieser Epoche freigelegt wer
den. Drei gro/3raumige Hauser und mehrere Wirtschaftsobjekte repri:isentierten ein kleines Dorf oder einen Meierhof (Abb. 
2). Die Bedeutung der Ausgrabung wird durch die verhi:iltnismal3ig hohe Zahl an Bestattungen gesteigert. In dieser friihen 
Epoche sind die von Siedlungen getrennten Gri:iberfelder in Ungarn noch unbekannt. Obwohl sich die Gri:iber innerhalb des 
Siedlungsplatzes befanden, gab es jedoch Anzeichen flir eine Gruppierung von Bestattungen und es scheint wahrscheinlich 
zu sein, dass der Gri:iberfeldbereich flir Besiedlungszwecke nicht zur Verfugung stand. Mit Ausnahme eines Si:iuglings und 
eines kleinen Kindes waren alle Bestattungen au/3erhalb der Hausbereiche deponiert gewesen und umgaben im Osten, Siiden 
und Siidosten das Zentrum der Siedlung, d. h. die kleine Hausgruppe (Abb. 2). In einigen Fi:illen konnte auch eine Gruppie
rung der Gri:iber festgestellt werden. Insgesamt wurden 25 Bestattungen freigelegt. Als Hauptmerkmal des Bestattungsritus 
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kann die linksseitige Hockerlage definiert werden. Als gebrauchliche Orientierung konnte, abgeseben von drei Fallen, im
mer SO-NW mit kleinen Abweichungen festgestellt werden. Die gleiche Orientierung war in der Tiefebene vom Frtihneoli
tbikum bis an das Ende der Kultur der Linienbandkeramik allgemein tiblich. Besonders eine Bestattung ragte heraus. Der 
Leichnam war bei der Beckengegend entzwei geschnitten und in zwei selbstandige Gru ben gelegt worden. Der Schadel war 
mit roter Ockerfarbe bemalt gewesen. Wohlbekannt ist die Rolle der roten Farbe im Totenbrauchtum und in der sakralen 
Sphare i m gesamten Verlauf des Neolithikums. Auch besondere Gegenstande des Lebens waren in diesem Fundplatz mehr
mals mit roter Farbe bematt gewesen. In der Tiefebene werden Grabbeigaben wahrend des gesamten fiiihen und mittleren 
Neotithikums selten beobachtet. Bei Mezèikèivesd wurden Beigaben, d. h. Funde in zwèilf Grabem festgestellt. Hierzu wird 
auch der Schmuck gezahlt. Nur in drei Grabem sind kleine Gefaf3e als echte Beigaben gefunden worden (Abb. 1211-3). Aus 
neun Grabern kamen Spondylusperlen zutage (Abb. 11/1-15). Zu einer Bestattung gehèirten Tonperlen (Abb. 12/4-6). Auf
grund des von der Adria und der Àgais stammenden Spondytusschmuckes tasst sich vermuten, dass lebendige Verbindungs
systeme mit femen Gebieten schon in dieser f.riihen Periode des Neolitbikums zustande kamen. Deshalb ist es nicht tiberra
schend, dass sich auch ein besonderes Materia!, der Obsidian (vulkaniscbes Gtas), welcher am Kontinent ausschtiel3tich nur 
im Tokaj-Zemplén-Gebirge, d. h. im Karpatenbecken und auf der Melos-Inset, im nattirlichen Zustand vorzufinden ist, in 
grof3en Gebieten in Mitteleuropa und am Nordbalkan sowie in der Àgais und im Siidbalkan sehr beliebt und verbreitet war. 
Mezèikovesd liegt an einem Vermittlungsweg des Obsidianhandels, belegt durch die groJ3e Menge an Obsidianklingen, Nuk
lei und Splitter. Auch die lokale Verarbeitung ist nachgewiesen. Zu den sakralen Funden gehèiren die kJeinen Altare mit vier 
Fiil3en, die kleinen Tonstatuetten (bzw. ihre Bruchstticke), die vor allem Frauen, settener auch Tierfiguren nachahmten (Abb. 
13-15). Manchmal konnten die Spuren roter Farbe auf den Figuren beobachtet werden. Eine kleine Statuette stellt eine 
besondere Figur mit Menschenkopf und Tierkèirper mit vier Fiil3en dar (Abb. 1311). Wir wagen die Annahme, dass diese 
Darstellung eventuell der Vorlaufer der spateren Kentaur-Darstellungen gewesen sein dtirfte. Nattirlich soli man in diesem 
Falle nicht an Pferd, sondern eventuell an irgendeinen Boviden denken. Die feine und grobe Keramik ist mit Spreu stark 
gemagert. Zum Teil unterscheidet sich die Ritzverzierung von dem gewèihnlichen Keramikdekor der klassischen Phase der 
Alf<ild-Linienbandkeramik (Abb. 17-21). Aul3er der haufigen schwarzen GefaJ3malung, die wahrend der gesamten Dauer 
dieser Kultur gebrauchlich war, kennzeichnete das sog. ,Perlenmuster" nur die Keramik der friihesten Phase, d. h. der Szat
mar-Gruppe (Ab b. 17). Die aul3ere Oberflache der groJ3en HaushaltsgefaJ3e ist aufgeraut und mi t Schlickerbewurf versehen 
worden. In ungewèihnlich hoher Zahl kamen flache Knochenlèiffel vor, die als erweiterte Varianten der sogenannten ,Spatu
ten" der Kèirèis-Kultur betrachtet werden konnen (Abb. 16/4-15). Die Ergebnisse der 14C-Untersuchungen kèinnen im Folgen
den zusammengefasst werden: zwotfDaten schwanken zwischen 5457-5385 und 5210-5000 v. Chr. (kalibriert). Die meisten 
Daten finden sich innerhalb der Werte von 5400-5250 v. Chr. (kalibriert). Die aus dem Mittelwert erhobenen Daten stammen 
aus einer Pfostengrube mit verkohlten Pfostenresten: 5582-5457 v. Chr. Es ist anzunebmen, dass es sich in diesem Fall um 
die Reste eines aus einem langlebigen Baum hergestellten Pfostens handett. Die angefuhrten Radiocarbondaten entsprechen 
dem Ùbergang von der Spatphase der Kèirèis-Kuttur zu der fiiihen Alf<ild-Linienbandkeramik und zum Teil mit einer Unter
brechung der klassischen, sogar der Spatphase derselben Kultur. Aufgrund der typologischen und 14C-Anatyse kamen wir zu 
dem Ergebnis, dass der Fundort von Mezokovesd die fiiiheste (formative) Phase der Alfòld-Linienbandkeramik reprasen
tiert, jedoch mit einer wenig jiingeren Pragung. Deshalb sollten die Siedlung und die Graber an den Ùbergang von der 
Szatmar-Stufe zu der ktassischen Phase derselben Kultur datiert werden, als altere Merkmale der materialen Hinterlassen
schaften noch tiberwogen. I m weiteren Raum konnte die Szatmar-Gruppe mi t der altesten Phase der mitteleuropaischen oder 
transdanubischen Linienbandkeramik, zum Teit mit der Spatphase des Kèirèis-Starcevo-Cri~-Komplexes, der frtihen Vinca
und fiiihesten Dude~ti-Kulturen und mit mehreren balkanischen Kulturen bis zur Àgais, wie etwa mit Sesklo und Tsangli, 
parallelisiert werden. 

SUMMARY - (A settlement with Earliest Neolithic graves in North-eastem Hungary)- In the early phases ofthe production 
economy, i.e. from the seventh through the fourth millennium BC (Ca l), an invisible border zone ran between the eastem and 
western ha! ves of the Carpathian Basi n. Although trend an d rhythm seemed to run para Ile!, the development process differs 
between the western and eastern parts ofHungary. The production ecoliomy started in the northern parts ofHungary (i.e. the 
Neolithic), by one phase tater (around the middle of the sixth millennium BC) than in the southem parts. There, the first 
Neolithic communities with a strong southern influence through the Kèirèis and Starcevo Cui tures during the first half of the 
sixth millennium BC (i.e. in the earty Neolithic) were represented. These early Neolithic cultures did not spread into the 
northern lowland ptain or into northem Transdanubia (western Hungary). Somewhat surprisingly, two branches ofthe Linear 
Pottery Culture developed in the northern portions relatively simultaneous and parallel with one another. The reason for the 
later onset ofthe Neolithic Period is stili under dispute. Ecologica! and ethnic differences, as well as other components seem 
to be responsible. Transdanubia belonged, with ali the early Neolithic developments, to the large, Centrai European region of 
the Linear Pottery Culture. In a relatively small region, east of the above-mentioned border zone in eastern Hungary and 
eastern Slovakia, developed the independent Alf<ild-Linear Pottery Culture. Its oldest, formative phase is also known as the 
Szatmar Group. This special cultura! group settled the northem lowland plain up to the slopes of the mountainous area 
(fig. l). Due to large-scale rescue excavations, a pa1t of a settlement an d 25 burials w ere uncovered near the city ofMezèikèivesd 
(KAucz & Koòs, !997a,b ). Excellent data was recovered regarding tbe nature ofthe settlement. For the first time in Hungary, 
remains ofbumt houses with post construction and loam walls where uncovered dealing with this epoch. The three extensive 
houses and severa! work structures represented a small village or an industry centre (fig. 2). The importance ofthis excavation 
is increased by the relatively large number ofburials. During this early epoch, settlements with separate cemeteries were stili 
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unknown in Hungary. Although the graves w ere within the settlement area, there w ere indications of a grouping of burials. It 
seems probable that the cemetery area was not available for settlement purposes. With the exception of an infant and a small 
child, all burials were deposited outside ofthe housing areas: smTounding the centre ofthe settlement to the east, the south, 
and the southeast, i.e. the small housing group (fig. 2). In some cases, a grouping of the graves could also be confirmed. In 
total, 25 burials w ere excavated. The mai n feature of their burial rite could a iso be confirmed as contraced burial o n the left 
side. Their common orientation, but for three exceptions, was confumed as SE-NW, with small deviations. This same orientation 
was the norm throughout the lowland plain from the early Neolithic through to the end ofthe Linear Pottery Culture period. 
One burial particularly stood out: the body was cut in two pieces at the pelvic region, each halfwas laid in its own pit and the 
skull had been painted with red ochre. The role ofred colouring is well known in the customs surrounding deatb and in sacred 
spheres throughout the course of the Neolithic. Repeatedly at this site, particular objects from the death ritual were also 
painted with red colour. In the lowland plain, the practise of including grave goods was rare during the complete early and 
middle Neolithic. Grave goods (i.e. finds), were discovered in 12 graves at Mezokovesd. The jewellery is also included in 
this total. Small vessels, serving as true grave goods, have been found in only three graves (fig. 12/1-3). Spondylus pearls 
carne to light in n i ne graves (fig. 1111-15) an d clay pearls w ere a part of another burial (fig. 12/4-6). Based upon the presence 
ofSpondylus jewellery, originating from theAdriatic an d the Aegean Seas, o ne can speculate that lively !in es of communication 
with distant areas w ere already established in this ear!y peri od of the Neolithic. Therefore, i t isn 't surprising that a particular 
materia! like Obsidian (volcanic glass) was very popular and quite common in large areas of Centrai Europe, the northem 
Balkans, as well as in the Aegean region and the southern Balkans. This, despite the fact that on the continent, Obsidian could 
only be found in its natura! state in the Tokaj-Zemplén Mountains (i.e. in the Carpathian Basin), and on the Melos Island. 
Mezokovesd lay along an Obsidian trade route. This is indicated by the large quantity of Obsidian blades, cores, and chips. 
Local processing has also been proven. The sacra! finds, including a small altar with four feet and small clay statuette (i.e. its 
fragment), primarily imitated women, an d to a !esser degree, also animai figures (fig. 13-15). Sometimes traces of red colour 
were observed on the figures. A small statuette presents a particularly interesting figure: having a human head and animal's 
body with four feet (fig. 13/1 ). We purport that this statuette could well be the precursor of later centaur representations. Of 
course, in this case we have more of a bovid rather than equine representation. The fine and coarse ceramics are strongly 
tempered with chaff. In some cases, the incised decoration derivates from the usual ceramic decoration ofthe classic phase of 
the Alfcild-Linear Pottery Culture (fig. 17-21). Apart from the usually black painted vessels that were common throughout 
the duration of this culture, the so-cali ed "pearl-pattemed" cerami c is indicative of only its earliest phase, i.e. the Szatmar 
Group (fig. 17). Tbe outer surface ofthe large household vessels were roughened and coated with a barbotine. An exceptionally 
high number of flat bo ne spoons were recovered (fig. 16/4-15). These can be considered extended variants of the so-cali ed 
"Spatula" of the Koros Culture. The results of the C 14 examinations can be summarized as follows: 12 dates range between 
5457-5385 an d 5210-5000 BC (Ca!). The majority of the dates lay within the range of 5400-5250 BC (Ca!). The dates 
ascertained from the mean average value, come from a posthole with charred post remains: 5582-5457 BC. In this case, i t can 
be assumed we are dealing with the remains of a post produced from an o id tree. The radiocarbon dates cited, correspond to 
the transition from the late phase ofthe Koros Culture to the early Alfold-Linear Pottery Culture, and partially to an interruption 
of the classic, even the late phase, of this same culture. Based upon the typological an d C 14 analysis, w e concluded that the 
location ofMezokovesd represents the earliest (formative) phase ofthe Alfcild-Linear Pottery Culture, although with somewhat 
later character. Therefore, the settlement and the graves should be dated to the transition from the Szatmar stage to the classi c 
phase of that same culture, when the older characteristics stili dominated the materia! record. In broad context, the Szatmar 
Group parallels the oldest phase ofthe Centrai European or Transdanubian Linear Pottery Culture; patiially the late phase of 
the Koros-Starcevo-Cri~ complex; the early Vinca and earliest Dude~ti Cultures; and, severa! Balkan cultures as far as the 
Aegean, such as the Sesklo and the Tsangli. 
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