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Dieser Beitrag bezieht sich auf diejenigen Perioden, die in der Prăhistorie Siid
griechenlands gemeinhin als das Endneolithikum, seltener als Chalkolithikum sowie als 
Friihhelladisch I (FH I) bzw. als Friihbronzczeit I (FB I) und auf den Kykladen als 
Friihkykladisch I (FK I) bezeichnct wcrdcn. Zur Bcgriffsklărung ist vorauszuschicken, dass 
die Bezeichnung Endneofithikum (Rcnfrew 1 972, 68; Phelps 1 975, 9) zwar ein Fortlaufen der 
neolithischen Lebensform vermittelt, aber nicht seiner langen Dauer von mehr als 1 OOO Jahren 
gerecht wird. Der deshalb vorgeschlagenc Terminus Spatneolithikum II (Sampson 1 989, 709-
7 1 8; Coleman 1 992, 256f. ,  259) ist ebcnfalls irrefiihrend, da bereits das cigentliche griechische 
Spătneolithikum in eine friihe und eine spate Phasc zu gliedcrn ist (Demoule, Perles 1 993, 
355-4 16, besonders 386ff.; Alram-Stern 1 996, 90-95). Zudem entwickclt sich die Kultur dieser 
Periode zwar aus dem Spatneolithikum, zeigt jedoch in Lebensform und Wirtschaft deutlich 
neue Tendenzen 1 .  Zu ihnen gehort unter anderem das Auftreten von Metallgegenstănden 
gleichermaf3en im gesamten griechischen Raum (McGeehan Liritzis 1 996, 1 79- 1 82)2. Deshalb 
wăre es sinnvoll, in der Tcnninologie Angcliki Dousougli zu folgen und diese Epoche auch in 
Siidgriechenland als Chalkolithikum zu bezeichnen (Dousougli 1 992, 275-279). Dabei ist zu 
bemcrken, dass auch die agăische Friihbronzezeit I noch chalkolithisch im eigentlichen Sinne 
ist, da in dicser Periode Metall nur selten auftritt und seine Bedeutung erst ab FH II deutlich 
zunimmt. In FH II ist auch erstmalig die Verwendung von Zinnbronze belegt (McGeehan 
Liritzis 1 996, 274-278). 

Die Anbindung Griechenlands an die Balkan-Chronologie erfolgt gewohnlich iiber 
Makedonien. Dass hicr das friihbronzezeitlichc Sitagroi IV mit Cernavodă III-Boleraz zu 
gleichen ist, habcn zahlrcichc Wissenschaftler, so bcreits Colin Renfrew (Rcnfrcw 1 973, 427-
439) und zuletzt Petre Roman (Roman, Dodd-Opritescu, Janos 1 992) und Hermann Parzinger 
(Parzinger 1 993, 1 39) gezeigt. Gerade in Makedonien sind Siedlungcn des Chalkolithikums 
nach siidgriechischer Terminologie und der beginnenden Friihbronzezcit sparlich. Selbst 
intensive Oberflachenbegchungen idcntifizierten kaum Siedlungen, die eindeutig einer dieser 
beiden Pcrioden zuzuordnen sind. 

Die wichtigste stratigraphischc Sequenz Ostmakcdonicns ist in Sitagroi bclegt (Renfrew, 
Gimbutas, Elster 1 986). Dic Phasc Sitagroi III datiert auch aufgrund von 14C-Daten zumindest 
teilwcise in das Chalkolithikum nach siidgriechischcr Terminologic (Rcnfrew, Gimbutas, Elster 
1 986, 173). Wăhrend schwarz auf rot bemalte Galepsos-Ware in Phase IIIA am hăufigsten 
vorkommt, ist der H6hepunkt von Graphitmalcrei in Sitagroi IIIB zu setzen (Demoulc 1 99 1 ,  
687-696; Evans 1 986, 404f.)3. In Phase IIIC gewinnen zusatzlich dunkclbraun policrte und 
grobe Gattungen an Bedeutung. Nach einem Hiat folgt Sitagroi IV, welches durch mehrere 
Bauphasen belcgt ist (Renfrcw, Gimbutas, Elster 1 986, l 77f.). Scine Keramik hat cine dunkle 
Oberflache ohne jegliche Musterbemalung (Shcrratt 1 986, 429-476). Wichtig ist das 
Vorkommcn von Trichterrandschalen bzw. Schalen mit S-Profil und kannelicrtcm Bauch 
(Sherratt 1 986, Abb. 1 3, 4 ( 1-5)), die es crm6glichen, diese Periodc mit Cernavodă III zu 
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synchronisieren4. lhr Auftreten, das bereits in Sitagroi III einsetzte, spricht fiir eine Orientierung 
Ostmakedoniens in dieser Phase zur Badener Kultur (Sherratt 1 986, Abb. 442ff.). Weitere 
wichtige Gattungen sind Tassen mit hochgezogenem Bandhenkel (Sherratt 1 986, Abb 13 ,  4 (6-
12) ), S-Profil-Schiisseln mit geritztem Winkelmuster und vertikalen Leisten am Bauch (Sherratt 
1 986, Abb. 1 3, 5 (5, 6)). Schalen mit eingezogenem Rand und vertikalen Leisten bzw. 
Einstichverzierung (Sherratt 1 986, Abb. 13 ,  6 (5, 7)), hohe Becher mit Bandhenkeln (Sherratt 
1 986, Abb. 1 3, 9 ( 1 -2)) sowie groBe VorratsgefâBe mit eingezogenem Oberteil und gelegentlich 
kerbverzierter Miindung (Sherratt 1 986, Abb. 1 3 ,  7). Sitagroi IV datiert nach den 14C-Daten 
zwischen 3300 und 2900 BC, das wăre zeitgleich mit der Anfangsphase der Friihbronzezeit in 
Siidgriechenland (Renfrew 1 986, 1 69- 1 74)5. Die darauffolgende Phase Sitagroi Va wird durch 
weiB inkrustierte Einstich-Keramik, wie sie im Bumt House vorkommt, charakterisiert, und 
Kannelurware ist nur mehr vereinzelt belegt (Sherratt 1 986, 437f.). 

Dieselbe Zeitstellung wie Sitagroi IV nimmt, nach einem Hiat wăhrend des 
Chalkolithikums, Phase IIIA des nahe gelegenen Dikili Tash ein (Seferiades 1 983, 635-674, 
659-662; ders. 1 996, 95- 1 28). Wie in Sitagroi sind mit Cernavodă III vergleichbare Schalen 
mit S-Profil und vertikalen Kanneluren sowie Schopftassen mit hochgezogenem Bandhenkel 
charakteristisch. Kannelierte Ware fand sich auch unter der Keramik der ersten 
Siedlungsphase von Pentapolis, welches westlich von Sitagroi im Strymon-Tal liegt 
(Grammenos 1 98 1 ,  9 1 - 1 49)6. 

Wăhrend sich vergleichbare Keramik im siidlich gelegenen Servia nicht fand, berichtete 
Michael Photiadis iiber friihbronzezeitliche Funde in Megalo Nisi Galanis, dem 
prăhistorischen Hauptort der westmakedonischen Kitrini Limni Region. Hier lag iiber einem 
chalkolithischen Horizont Friihbronzezeitliches, das teilweise in die fortgeschrittene 
Friihbronzezeit, zeitgleich mit Sitagroi Vb eingeordnet werden kann. Daneben fanden sich 
aber auch Schalen mit innen verdicktem Rand, wie sie in Anatolien in Kumtepe B 
vorkommen7 und auf den Kykladen in Friihkykladisch I belegt sind, sowie kannelierte Ware 
(Photiadis, Chondrogianni-Metoki 1 993, 1 9-32). 

Nach ihrcr Form konnte sie in Zusammenhang mit Sitagroi IV stehen und wăre damit 
ein Beleg dieser Keramik auch in diescr Landschaft. 

Einen Angelpunkt in der Synchronisierung von Makedonien mit Mittel- und 
Siidgriechenland nimmt die Pevkakia-Magula ein. Hier fanden sich iiber einer diminizeitlichen 
Schicht drei Siedlungsstraten, die in die Rachmani-Periode datieren. Ihre Zeitstellung im 
Chalkolithikum zweifelte WeiBhaar aufgrund von Fragmenten friihhelladischer Urfimisware 
ab dem mittleren Rachmani-Stratum an (Weil3haar 1 989, 94- 1 1 1 ). Jedoch sprechen, wie Elmar 
Christmann glaubhaft ausfiihrte, dic allgemeincn Keramiktendenzen fiir eine 
Synchronisierung mit der chalkolithischen Attika-Kcphala-Kultur Siidgriechenlands, und die 
friihhelladischen Fragmente diirften Storungen oder umgelagertem Material entstammen 
(Christmann 1 993, 4 1 -46; ders. 1 996, 25 1 -263). Fiir eine Verbindung mit chalkolithischen 
oder noch friiheren Horizonten in Makedonien sprechen auch Funde von importierter 
Galepsos-Keramik im unteren Stratum und graphitbemalter Keramik mit Buckeldekor im 
mittleren Stratum sowie ein Ringidol (Weil3haar 1 989, 1 1 9- 1 27). Dass die friihesten 
friihbronzezeitlichen Befunde der Magula spăter als das oberstc Rachmani-Stratum datieren, 
geht aus der Tatsache hervor, dass Rachmani-Scherben nur mehr vereinzelt în den 
friihthessalischen Schichten vorkommen. Die friihesten friihthessalischen Befunde der 
Pevkakia schliel3en allerdings auch nicht an die Rachmani-Straten an. 
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Dazwischen zu schalten ist aller Wahrscheinlichkeit nach das ebenfalls am Golf von 
Voios gelegene Petromagula (Chatziangelakis 1 984, 75-85). Wie bereits Harald Hauptmann 
gezeigt hat (Hauptmann 1 986, 1 9-30) weisen hier Schalen mit innen verdicktem Rand auf eine 
Verbindung zu Kumtepe B, haben jedoch zumindest auf den Kykladen eine lăngere Laufzeit 
wăhrend der Friihbronzezeit. Eine weitere signifikante Gattung sind ritz- und einstichverzierte 
Schalen oder Deckel. Fiir sie fand JosefMaran Analogien an mehreren albanischen Fundorten, 
wie der Tren-Hohle, Gladnice und Podgorie sowie im siidwestbulgarischen Radomi Vahovo, 
das er in chronologischen Zusammenhang mit BolerazJ Cernavodă III setzt. Hiermit ist die 
Petromagula ein weiteres wichtiges Bindeglied, welches das Ende des ăgăischen 
Chalkolithikums bzw. den Beginn der Friihbronzezeit mit der friihen Badener Kultur verbindet 
(Maran 1 998, 40-42). 

Die friihthessalische Besiedlung der Pevkakia-Magula setzt noch vor dem Ende der 
Friihbronzezeit I ein (Christmann 1 993, 43E; ders. 1 996, 234-238). An Sitagroi IV erinnem 
flache, kalottenfOrmige Tassen mit hochgezogenem Bandhenkel und doppelkonische Schalen 
(Christmann 1 996, 273f. ;  Taf. 23, 5 ;  Taf. 1 02, 1 5) .  Eine Korrelierung mit dem 
mittelgriechischen Eutresis IV bis V kann iiber dieselben kleinen, rundbodigen Tassen mit 
hochgezogenem Bandhenkel vorgenommen werden. Mit Siidgriechenland verbinden Teller 
mit auswărts gestiilptem Rand, wie sie in der argivischen Talioti-Ware des ausgehenden FH I 
auftreten (Christmann 1 996, 260-262). Wăhrend die friihbronzezeitliche Phase der 
Petromagula nur an wenigen thessalischen Fundorten vertreten ist (Christmann 1 996, 262f.)8, 
mehren sich Orte mit einer Besiedlung wăhrend der friihestcn friihthessalischen Periode 
(Christmann 1 996, 237). 

Fiir Mittel- und Siidgriechenland sind fiir die Charakterisierung des Chalkolithikums die 
Grabungsbefunde von Attika (Sapouna-Sakellarakis 1 987, 95- 1 1 2; Kitsos Hohle: Lambert 
1 98 1 )  und Keos/ Kephala wesentlich, und sie brachten dieser Zeitstufe auch den Terminus 
Attika-Kephala-Kultur ein. Zu den charakteristischen Keramikgattungen von Kephala gehort 
Keramik mit pastoser Bemalung, rote, musterpolierte Ware, Grobware mit plastischem Schnur
dekor und mit Korbhenkcln versehenc Scheffelgefiif3e (scoops) (Coleman 1 977, 2 10-2 13). 

Auf der Peloponnes ergab eine Reihe von Grabungen und Oberflăchenfunden End
neolithisch-Chalkolithisches, das diesem Attika-Kephala-Komplex nahesteht. Grabungs
befunde stammen bcispielsweise von Agios Dimitrios/ Lepreon in Elis (Zachos 1 987) oder 
von der Aspis von Argos (Touchais 1 980, 1 -40). Stratigraphische Sequenzen sind allerdings 
ăuf3erst selten, so dass cine chronologische Entwicklung der Keramik schwcr zu rekonstruieren 
ist. Denn Charakteristika in Form und Machart konntcn nicht nur chronologisch sondem auch 
lokal bedingt sein. 

Lediglich die Franchthi-Hohle zeigt zwci aufeinander folgende Belcgungen, die durch 
1 4C-Daten datiert sind (Vitelli 1 999, 64-95; 98- 104). ln der ălteren Phase von Franchthi 
kommen neben unverzierter Politurware verschiedene Dckorationstechniken vor wie 
Musterpolitur, pastose Bemalung, Wcif3malcrei sowic verschiedenc bi- und polychrome 
Malereistile (Vitelli 1 999, 78-86 (FCP 5 . 1 )). Die jilngere Phase scheidet sich von der ălteren 
durch das Auftreten jener dickwandigeren dunklen Politurware, die von David Frcnch (French 
1 972, 17f.) als Heavy Bumished Ware bezeichnet wurde (Vitelli 1 999, 9 1 -95 (FCP 5 .2) ). 
Daneben sind Gattungen der ălteren Phase wciter gelaufig. Charakteristische Formen der 
Politurware sind Kegelhalsgefiif3e, karinierte Schalen und K.ragenschiisseln; horizontale 
Tunnelosen sind beliebt. Schalen mit innen verdicktem Rand, dem Rollcd Rim, kommcn in 

9 1  



Franchthi nicht vor, sind aber laut Vitelli fiir dieselbe Phase in Lema belegt. Dieser Befund 
bestătigt Beobachtungen von verschiedenen anderen Fw1dpliitzen, dass auf eine friihe, Keos
Kephala entsprechende Stufe eine spătere mit Funden von relativ dickwandiger Politurware 
folgte (Zachos 1 987, 14- 1 6)9. 

Dunkle Politurware definiert auch den sog. Grotta-Pelos-Komplex des FK I, der durch 
keine stratigraphische Abfolge, sondern durch Fundkomplexe wie dem friihesten Phylakopi 
(Karantzali 1 996, 38-40), der Zas-Hohle auf Naxos (Zachos 1 990, 29-32; ders. 1 992) und die 
Grabfunde von Pelos (Karantzali 1 996, 40) charakterisiert wird. Besonders verbreitet sind 
Schalen mit Rolled Rim und KegelhalsgefaJ3e mit vertikalen Schnurosen auf der Schulter. 
Derartige Gemeinsamkeiten lassen vermuten, dass sich die Endphase des festlăndischen 
Chalkolithikums mit FK I iiberlappt. 

Wichtig fiir das folgende FH I in Mittel- und Siidgriechenland ist Eutresis in Bootien 
(Goldman 1 93 1 ;  Caskey, Caskey 1 960, 1 26- 1 76). Hier folgt auf die spătchalkolithische Phase 
Eutresis II (Caskey, Caskey 1 960, 1 32- 1 37), in der Heavy Burnished Ware vorkommt, eine 
lange friihhelladische Sequenz, die nach den Radiokarbon-Daten um 3300 beginnen diirfte und 
sich durch Dominanz roter, polierter Ware auszeichnet (Manning 1 995, 1 85f., 1 9 1 f) IO. 
Charakteristisch fiir Eutresis-Phase III sind Kalottenschiisseln und -schalen vor allem in roter, 
polierter Ware. Daneben sind aber auch Schalen mit innen verdicktem Rand in grober, leicht 
polierter Ware belegt. In graubrauner, polierter Ware ist unter anderem eine 
Trichterrandschale mit kannelierter Wandung belegt. Sie ăhnelt stark der nordgriechischen 
kannelierten Ware, aber auch die spătchalkolithische Politurware des siidgriechischen 
Bereichs kennt dieselbe Form. Auf alle Fălle deuten die Schalen mit innen verdicktem Rand 
auf eine Gleichzeitigkeit von Eutresis III mit dem Pelos-Komplex (Caskey, Caskey 1 960, 1 39-
142). So scheint Eutresis zu belegen, dass auf dem Festland auf eine spătchalkolithische Phase 
eine Friihphase des FH I folgt, die ebenfalls zeitgleich mit dem Grotta-Pelos-Komplex ist. Die 
friihbronzezeitlichen Horizonte der Petromagula und von Megalo Nisi Galanis sind auf alle 
Fălle in ihre Laufzeit zu setzen. Fiir das folgende Eutresis Phase IV sind nun - abgesehen von 
den Schiisseln und Schalen mit eingezogenem Rand - flache, rundbodige Tassen mit 
hochgezogenem Henkel und Amphoren mit ausgeprăgter Halsbildung und vertikalen 
Ringhenkeln charakteristisch. Mit weif3er Paste gefiillte Impresso-Keramik und Griffe von 
Kykladenpfannen weisen auf Verbindungen zum spăten FK I (Caskey, Caskey 1 960, 144f.). 
Eutresis V ist bereits an die Wende zu FH II zu setzen, und Schalen tragen an der Lippe 
vermehrt kantige Umbriiche (Caskey, Caskey 1 960, 146- 148). 

Auf der Peloponnes existierte fiir lange Zeit nur eine geringe Evidenz fiir FH I. In der 
Argolis erbrachten jedoch Gelăndebegehungen im Gcbiet zwischen Nauplia und Asine 
(Weil3haar 1 990), aber auch Oberflăchenfunde bzw. Grabungen auf der Makrovouni- und 
Kephalari-Magula (Dousougli 1 987, 1 64-220) einen Keramikkomplex, der in FH I datiert. 
Neben anderen typischen Formen dieser Zeitstcllung sind weite Schalen mit 
ausschwingendem Rand, dic moglicherweise auf hohen Fii13en ruhten, charakteristisch. Die 
Innenseite der Rănder war mit geritzten Linien oder Strichbiindeln verziert, und die Fii13e 
hatten ebenfalls plastischen, Ritz- oder Impressodekor. Durchbrechungen im unteren Teil der 
Fiif3e sind hăufig. 

Die nunmehrige exaktere Kenntnis der chalkolithischen und FH I-Kcramik ermoglichte 
es, bei Oberflăchenbegehungen die Besiedlung einzelner Regionen, besonders auf der 
Peloponnes, festzustellen. Sie ergaben fiir das Endneolithikum/ Chalkolithikum gegeniiber 
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dem Spătneolithikum eine deutliche Zunahme von Siedlungen (Phelps 1 975, 297-299; 
Sampson 1 997, 352-356; Papathanassopoulos 1 996, 200-208). Die grofie Zahl an Fundplătzen 
mag teilweise auf den langen Zeitraum, den das Chalkolithikum abdeckt, zuriickgehen. 
Nichtsdestotrotz lassen sich wichtige neue Tendenzen ablesen. Eine Vielzahl von Siedlungen 
findet sich sowohl an der Kiiste als auch im Landesinneren. 

Dabei lăfit sich sowohl fiir <las Landesinnere als auch fiir die Kiistenregionen eine 
gewisse Struktur in der Besiedlung erkennen, die sich am Beispiel des Berbati-Limnes
Surveys verdeutlichen lăfit (Johnson 1 990, 37-73). Dominiert wird das Tal von einer grofie 
Siedlung (S 400), die auf einem Hiigel iiber der fruchtbaren Talsohle liegt, also iiber einen 
ausgezeichneten landwirtschaftlichen Hintergrund verfiigt. Sie ist umgeben, von kleineren 
Niederlassungen, die nach ihren Umweltbedingungen wohl eine gemischte Feld- und 
Viehwirtschaft fiihrten. Daneben gibt es aber auch rein weidewirtschaftlich genutzte Plătze, 
die auch in gr6J3erer Hohe l icgen konnen. Auffâllig ist, dass sich gerade solche 
Niederlassungen an Verbindungswegen zu einem anderen Gebiet befinden konnen, wie die 
Fundorte an der Enge der Klisoura, die das Berbati-Tal mit der argivischen Ebene verbindet. 

Grol3e Siedlungen wie S 400 im Bcrbati-Limnes-Gebiet, Palaiokastro im Asea-Tal (Alram
Stern, Carter, Forsen), Ayiorgitika (Blegen 1 928, 533f.) tmd Sphakovouni (Alram-Stern 1996, 
264; Papathanassopoulos 1 996, 274f.) in Arkadien, Kouphovouno bei Sparta in Lakonien 
(Renard 1989), die Tsoungiza von Nemea (Alram-Stern 1 996, 229-233) und Akrata in Achaia 
(Mastrokostas 1 968, 1 36- 1 39; Phelps 1 975, 29f.) schcinen demnach wirtschaftliche Hauptorte 
der einzelnen Gegenden zu sein, wobei ihre dominante Stellung vermutlich nicht nur auf die 
Qualităt ihrer landwirtschaftlichen Existenzgrundlage zuriickzufiihren ist, sondern auch auf ihre 
Bedeutung als Lager und Umschlagplatz verschiedener Giiter und in diesem Zusammenhang auf 
ihre Bedeutung fiir soziale Kontakte. Kleinere Fundorte in ihrem Umfeld standen vermutlich in 
engem Kontakt, wenn nicht in einem Abhăngigkeitsverhăltnis zur Hauptsiedlung. Teilweise 
hatten sie aber auch die Funktion einer Station im Giitertausch mit den auswărtigen Regionen. 

Eine derartige Zunahme kleiner Siedlungen wurde vermutlich einerseits durch das 
Aufkommen der Bewăsserung der Felder durch Regenwasser (Johnson 1 996, 267-295), 
andererseits durch verstărkte Weidewirtschaft moglich. Wie <las hoherc Schlachtalter von 
Tieren (Becker 1 987, 1 -2 1 ,  besonders 1 5f. ; von den Driesch 1 987, 1 -2 1 ,  besonders 1 5f.) und 
das Auftreten tonerner Spinnwirtel etwa in Franchthi (Vitelli 1 999, 1 03;  Elster 1 992, 29-46) 
vermuten lassen, war ein wichtiges Sekundărprodukt der Weidewirtschaft nun Wollc, danebcn 
spielten vermutlich aber auch Milchprodukte einc gr6J3ere Rolle. 

Auffâllig ist, dass zahlreiche kiistennahe Siedlungen erstmalig im Chalkolithikum 
angelegt wurden, so Siedlungen im Bereich des Methana (Mec, Forbes 1 997, 53) und des 
Southcm Argolid Suveys (Jameson, Runnels, van Andei 1 994, 374f. ;  Pullen 1 995, 6-42: 7- 10) 
sowie an der Westkiiste Messeniens (Phelps 1 975, 299; Papathanassopoulos 1 996, 206). 
Vergleichbares lăJ3t sich fiir Attika beobachten, und in dieselbe Zeit fâllt auch cine verstărkte 
Besiedlung der Kykladen (Cherry 1 98 1 ,  4 1 -68; ders. 1 990, 145-22 1 ). Die Ausrichtung 
kiistennaher Sicdlungcn auf das Meer ist offensichtlich, und damit zu verbinden ist gewi13 auch 
eine zunehmcnde Bedeutung der Seefahrt. Sie stand eincrscits in Zusammenhang mit dem 
Fischfang (Stratouli 1 996, 1 -27), muB aber auch dem Austausch von Warcn gedient haben. Zu 
ilmen gehorte sicherlich Metall, das sich ausschlicJ3lich in kiistcnnahen Siedlungen fond. Zu 
den weitercn Handclsgiitern zăhltc abcr auch mclischer Obsidian, der mm vcrstarkt auf das 
Festland gclangte (Perles 1 990, 1 -42: 24). 
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Wie K. Vitelli und T.W. Jacobsen vermuten, konnte ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Zunahme der Weidewirtschaft von Schafen und der Seefahrt bestehen. Wolle, 
die vom Landesinneren iiber die wichtigen Durchgangsrouten an die Kiiste gelangt ist, konnte 
zu Segeltuch verarbeitet worden sein. 

Wenn wir diesen Befund fiir das Chalkolithikum mit dem nachfolgenden FH I 
vergleichen, ist festzustellen, dass in Gebieten mit intensiver Surveytătigkeit auch Plătze 
dieser Zeitstellung in grof3erer Zahl vorhanden sind. Eine relativ dichte Besiedlung ist so fiir 
die Argolis, das Landesinnere der Korinthia, Arkadiens und Lakoniens belegt. Auffallig ist 
hingegen das Fehlen in FH I datierender Besiedlung in Messenien. 

Besonders in der siidlichen Argolis ist in FH I eine Zunahme von Siedlungen zu 
verzeichnen (Jameson, Runnels, van Andei 1 994, 348-366, besonders 348f.; Pullen 1 995, 1 0-
1 9). Zwar kann die grof3e Siedlungsdichte dieser Region in FH I nicht auf andere Landschaften 
umgelegt werden, jedoch finden sich gewisse Ziige ihres Siedlungsmusters auf der gesamten 
Peloponnes. So werden zwar einige chalkolithische Orte, so die Franchthi-Hohle, aufgegeben, 
zahlreiche Plătze aber auch im nachfolgenden FH I genutzt. Innerhalb des Siedlungsmusters 
ist wie im Endneolithikum auch in FH I eine Stratifizierung von Siedlungen zu beobachten, 
wobei Hauptsiedlungen hochstens 2 km von der Kiiste entfemt liegen. Besonders dicht ist die 
Besiedlung im Foumoi-Tal, und auch hier umgeben kleinere Niederlassungen einen grof3en 
Siedlungsplatz. Nach den Bodenverhăltnissen zu schlicf3en waren hier die Felder von der 
Bewăsserung durch Regenwasser abhăngig. Hingegen muJ3 aufgrund ihrer Funde und Lage ein 
anderer Teii der Fundorte spezialisierten Tătigkeiten vorbehalten gewesen sein, wobei 
Weidewirtschaft weiter eine bedeutende Rolle spielte. Die Kontinuităt von Siedlungsstellen, 
die bereits im Chalkolithikum von Bedeutung waren, spricht fiir eine Fortfiihrung der 
landwirtschaftlichen Techniken. Die fiir das Chalkolithikum postulierte Bestellung von Boden, 
deren Bewăsserung auf Regenfălle angewiesen war, ist fiir FH I gesichert. Aber auch die 
Viehzucht war weiterhin von groJ3er Bedeutung. Die Herstellung des Sekundărproduktes 
Wolle ist in mehreren FH 1-Siedlungen der Peloponnes durch Funde von Spinnwirteln belegt. 
Dass auch die Bedeutung von Warenaustausch weiter zunahm (Weif3haar 1 990) 1 1 ,  
dokumentiert die groJ3e Anzahl von Siedlungen in Kiistennăhe, die auf einc weitere 
Hinwendung zur See schlieJ3en lassen, eine Entwicklung, die sich in FH II fortsetzt. Mit FH II 
zeichnet sich dagegcn ein gewisser Wandel im Sicdlungsmuster ab. Zwar werden nun in der 
siidlichen Argolis zwei Drittel der Siedlungen weiter genutzt. Jedoch erfolgt cine Aufgabe 
kleinerer Niederlassungen von geringerer landwirtschaftlicher Bedcutung, cine Entwicklung, 
die allem Anschein Ausdruck eines Nukleationsprozesses ist. 

Wăhrend das Siedlungsmustcr im Chalkolithikum und in FH I gcwisse gemeinsame 
Ziige zeigt, weisen Plătze der Phase FH I gegeniiber dem Chalkolithikum einen wesentlichen 
Wandel im Siedlungskontinuum auf. An fast allen ausgegrabenen chalkolithischen Fund
plătzen Siidgriechenlands fehlen nămlich stratigraphische Sequenzen. Ursache dafiir ist 
teilweise die Tatsache, dass hăufig Befunde spăteren Bebauungen zum Opfer fielen. Daneben 
gibt es aber gelegentlich Hinweise auf relativ kurzfristige Siedlungen, so etwa in Kephala auf 
Keos. Nur Hohlen weisen mehrere Siedlungsniveaus auf, deren Abfolge allerdings durch Hiate 
getrennt ist (Vitelli 1 999; Sampson 1 993) 1 2. Ein derartiges Fehlen von Dauersiedlungen mit 
lăngeren Siedlungssequenzen kann nur durch grof3e Mobilităt der Bevolkerung erklărt werden. 
Zumindest teilweise diirftc dieses Phănomen auf die grof3e Bedeutung der Weidewirtschaft 
zuriickzufiihren sein. Eine derartige Mobilităt konnte auch die Zunahme von chalkolithischen 
Niederlassungen erklăren. 
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Dagegen sind fiir <las folgende FH I in Mittelgriechenland auch einige lăngerdauemde 
Siedlungsfolgen belegt. So umfaJ3t Eutresis in seinen Phasen III bis V eine lange Abfolge von 
Straten (Caskey, Caskey 1 960). Weitere Beispiele sind Perachora-Vouliagmeni am Golf von 
Korinth mit drei Siedlungstraten (Fossey 1 969, 53-69) und Lithares in Bâotien, wo die fiinf 
unteren Schichten in FH I datiert werden (Tzavella-Evjen 1 984; dies. 1 985). Eine derartige 
Schichtenabfolge spricht fiir eine lăngere Nutzung ein- und desselben Ortes, also fiir eine 
Abnahme der Mobilităt und cine Tendenz zu grâJ3erer SeJ3haftigkeit der Bevâlkerung im Laufe 
von FH I. Sie diir:fte zum Entstehen von Siedlungen gefiihrt haben, die eine Vorstufe der 
lokalen, protourbancn Zentren des FH II darstellen. 

Eine Folge dieser neuen Dauersiedlungen des FH I Siidgriechenlands kânnte auch <las 
Entstehen von Kulturrăumen sein. Wenn man <las Chalkolithikum betrachtet, so finden sich die 
fiir Keos/ Kephala charakterisierten Keramikgattungen an sămtlichen Fundorten, allerdings in 
unterschiedlicher Beliebtheit und mit zahlreichen lokalcn V arian ten (Zachos 1 987, 1 12-128, 
147). Der Horizont der Heavy Bumished Ware scheint iiberregional zu sein und erstreckt sich 
von den Kykladen iiber Attika und Bâotien hin bis auf die gesamte Peloponnes (Vitelli 1 999, 
103). Dagegen scheincn sich im fortschreitenden FH I Kulturkreise herauszubilden. Eine 
Kultureinheit entsteht im siidlichen Mittelgriechenland um den Golf von Korinth und wird 
durch Fundorte wie Eutresis (Caskey, Caskey 1960), Perachora (Fossey 1 969) und Korinth (J. 
Lavezzi 1 979; J.C. Lavezzi 1 996) charakterisiert. Zu ihnen gehârt auch die kleine 
friihhelladischc Niederlassung von Aigeira, deren Keramik problemlos mit Perachora geglichen 
werden kann (Alram-Stcm 1 998). Fiir Attika ist in FH II seine enge Verbindung zu den 
Kykladen bekannt. Dass diese Verkniipfungen aber zumindest bis in FH I zuriickgehen, zeigen 
die friihesten Belegungen der Friedhâfe von Agios Kosmas (Mylonas 1 959, 1 5-20) und Tsepi 
(Schachermeyr 1 976, 1 98f.), die enge Verbindungen zu den friihen Grabfunden auf den 
Kykladen haben. SchlieJ3lich entsteht auf der Nordost-Peloponnes mit der Argolis als Zentrum 
eine Kulturcinheit, die besonders durch die sog. Talioti-Ware charakterisiert wird (WciJ3haar 
1 990; Dousougli 1 987). Die Ursache fiir das Entstehen cnger umgrenzter Kulturkreise muJ3 in 
der Intensivierung der Beziehungen dcr einzelnen Orte einer Region untereinander, vermutlich 
aufgrund von Warenaustausch, gesucht werden. Dieser Regionalismus macht jedoch in FH II 
dem Netz iiberrcgionaler Beziehungen Platz, der zur iibergreifenden Kultur des FH II fiihrt. 

ANMERKUNGEN 

1 .  Siehe weiter unten. 
2. Vereinzelt l:ommen Kleingegenstânde aus reinem Kupfcr in Makedonien und moglicherweise Thessalien 
bereits in spiitneolithischem Kontext vor. Eine Auswertung des Befondes. 
3. Demoule selzte Sitagroi IIIA zeitgleich mit der Dimini-Stufc Thessaliens, wâhrend er Sitagroi IIIB und C in 
<las Chalkolithikum datiert. Zwischen Sitagroi I I IA und IIIB besteht nach ihm ein Hiat, der von den Phasen Dikili 
Tash l lA und IIB ausgefiillt wird. Nach einem unpublizierten Bericht von Ch. Koukouli-Chrysanthaki dilrfte 
Kastri auf Thasos cine spate Stufc des Chalkolithikums cinnehmen. 
4. Siehe oben. 
5. Siehe Beitrag von Peter Stadlcr im Anschluf3 an diesen Artikel. 
6. 14C-Datierung siehe Beitrag von Peter Stadler im Anschluf3 an diesen Artikel. 
7 Siehe <lazu Beilrag von U. Gabriel in diesem Kongrel3band. 
8. Ăhnliche Kcramik fand sich auch in Plateia Magoula Zarkou und Survcy-Funde aus dcr Almyros-Ebene. 
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9. So in der Koufiero-Hohle in Messenien. 
1 0. Zur Gruppenkalibration siehe Bcitrag von Peter Stadler im Anschlufl an diesen Beitrag. 
1 1 .  Die erhOhte Bedeutung von Warcnaustausch auch im Landesinneren zeigt eine Kulminierung 
friihhelladischer Fundplătze im argivischen Talioti-Tal, das einen wichtigen Verbindungsweg darstellte. 
12. Neben der Franchthi-Hohle weist auch die Skoteini-Hohlc von Tharrounia zwei endneolithische/ 
chalkolithische Phasen auf. 
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Kalibrierte Peloponnes Attika, Mittelgriechen- Kykladen Euboia Thessalien Ostmakedonien Troas 
Daten land 

Frilhhelladisch II Tiryns 8b Ag. Kosmas B Theben Gr. B Kastri/Syros Lefkandi I Pevkakia 7 
- spll.t 2400 Lema IIID Raphina H.A Eutresis VIII Agia Irini III Manika 3 Argissa III Sitagroi Vb Troia II 

Lema IIIC Theben Gr. A Agia Irini II 
Lema IIIA-B Ăgina II Lithares 6-7 Phylakopi A2 Pevkakia 3-6 Dikili Tash IIIB Troia I Spll.t 

- frilh 2700 Tirvns I Ag. Kosmas A2 Eutresis VINII Svros-Chalandr. Manika 2 Argissa II Sitaeroi Va 
Frilhbronzezeit I Kephalari Askitario I Perachora Y Manika I Pevkakia 1 -2 
Frilhhelladisch I Talioti Ag. Kosmas A I Eutresis V Kampos/Paros Troia I Fnih 

Nemea!Tsoung. Perachora X Argissa I Pentapolis I Kumtepe C 
Palaiakokkinia Eutresis IV Phylakopi Al Sitagroi IV Dikili Poliochni schw. 

3300 Eutresis III Pelos-Lakkoud. Petromagula Tash IIIA Kumteoe 82 
Endneolithikum Kouphiero Akrop/Nordh. Zas-HOhle IIB Kastri 
Chalkolithikum Franchthi 5b Eutresis II Tharrounia 4 Kumtepe B I  
Spll.tneol.11 Kitsos 1 -2 Keos Kephala Pevkakia: Sitagroi IIIC 
- spll.t Aria: Graber Athen/ Agora Koryk.HOhle Siphnos Rachmani I-III Sitagroi IIIB 

A.Dimitrios I Zas-HOhle IIA Tharrounia 3 
- frilh 4300 Franchthi Sa 

Spll.tneolithikum Kastria/Kalavr. Grotta- Dimini-Stufe Dikili Tash ne 
- Spat Gonia II Kitsos 3, 4ab Koryk.HOhle Kokkinovrachos Tharrounia 2 Dikili Tash IIB 

Prosyrnna/ Pan-Hohle Zas-HOhle I Sitagroi IIIA 
4900 Y eroealaro Ost Saliagos I Aeia Sophia-St. Dikili Tash IIA 

Spll.tneolithikum Franchthi 4 Paradimi III 
- Frilh Nea Makri IX- Koryk.HOhle Arapi-Stufe Sitagroi II 

Korinth For.W. XII Elateia III-IV Tharrounia I Dikili Tash I 
Aria Kitsos 4c Tsangli-Larisa- Paradirni I Kumtepe A 

5500/5300 Franchthi 3 SLuf.: Sitagroi I 

Abb. 1 :  Vergleichende Chronologie. 

o 



o 
N 

Abb. 2: Chalkolithische Fundorte in Siidgriechenland. 



o 
w Abb. 3 :  Fundorte der Phase FH I in Siidgriechenland. 
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