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Seit den Ausgrabungen von Christos Tsountas in Dimini und Sesklo zu Beginn des Jahrhunderts 1, 

ist Thţss~lien von der Forscbung als wichţige Landschaft erkannt worden, der eine Briickenfunktion 
zukommt zwischen dem Balkan und dem ăgăischen Kulturraum. Die nachfolgenden Ausgrabungen von 
Wace und Thompson, Theocharis, Miloj~ic, Chourmouziadis und zuletzt Gallis haben bedeutende Bei
trage for unser Verstă.ndnis des thessalischen Neolithikums, Chalkolithikums und der Bronzezeit gelie
fert 2 • 

Die friihe Bronzezeit (FBZ) in Thessalien umfaBt im wesentlichen clas dritte Jahrtausend v. Chr. 
Cm den Beginn der thessalischen FBZ im Verhăltnis zur vorausgehenden chalkolithischen Rachmani
Kultur zu bestimmen, ist auf die von Miloj~ic und WeiBhaar vorgeschlagene Spătdatierung der Rach
mani-Kultur einzugehen. Ihr Ende wurde von beiden inncrhalb der Frfthhelladisch II (FH II)-Kultur 
Mittel- und Siidgriechenlands angesetzt 3 und hat als Konscquenz eine Spă.tdatierung der thessalischen 
FBZ zur Folge 4 • Am Beispiel der Funde der Argissa- und Pevkakia-Magula soll kurz auf die innere 
Ent"'.icklung der thessalischen FBZ eingegangen werden 5. Die \'eră.nderungen am Ende der FBZ bzw. 
am Ubergang zur mittleren Bronzezeit (MBZ) stehen am SchluB dieses Beitrags 8 . 

Durch die Ausgrabungen von Gallis in Makrychori 2 und Plateia Magula Zarkou bei Larisa anfang 
der achtziger Jahre, konntc gezeigt wcrden, da.13 dic sogcnannte Larisa-Keramik in Schichten vor
kommt, die fi.ir die Tsangli-Stufe typische Keramik enthalten 7• Damit war klar, daB nach dem Wegfall 
der Larisa-Stufe, die von Miloj~ic u.a. mit Vinta A in Serbien verbunden wurde 8, nur noch die Rach
mani-Kultur for die Kupferzeit Thessaliens steht. Die stratigraphische Abfolge, wonach die Rachmani
Kultur jiinger als die Dimini-Kultur ist, war schon sehr friih durch die Ausgrabungen în Rachmani, 
Se!>klo, Dimimi, Pyrasos usw. gesichert und wurde auch durch die von Miloj~ic în Zusammenarbeit 
mit Chourrnouziadis zwischen 1967-1977 durchgeffthrten Ausgrabungen auf der Pevkakia-Magula 

1 C. Tsountas, Ai ţwoistOYikai akmpoleis Di~ninou kai 
Suit/ou ( 1912). · 

z A.J.B. Wace u. M.S. Thompson, Prehistoric Thessaly 
( 1912); D. Theocharis, NeolithicGreece ( 197.J); H. Hauptmann, 
Prnbleme des Chalkolithikums in Griechenland, A Beri Balogh 
Adam Muzeum E·Jki:inyve IJ. 1986, 19ff. 

• V. Milojcic, Neue deutsche Ausgrabungen in Denietrias/ 
Thusalien, 1967-1972, Jahrb. der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaftcn 1972, 6 lff.; ders„ Bericht uber die deu
uchet<t Ausgr11bu..gen in Thessalicn, ADelt 28, 197.J (Chron.) 
JJ9ff..; H- J. WeiOhaar, Das spăte .Veolithikum 1t1id das Chal
kolithik1tm. Die Deutschen Ausgrabungen auj der Pevkakia
Magttla in Thessalien I, BAM 28 ( 19119). 

' E. Hanschmann und V. Milojcic, Die Dculschm Aus
grabungen auj der Argissa-i\fagu/a in Thessalien II I. Die 
frQhe und beginnende mitt/ere Bt"Onzezeit, BAM 13-14 (1976) 
147ff. 

& Hanschmann a.a.O. (Anm. 4); E. Christmann, Die 
Deutschen Ausgrabungen au/ der Prokakia-Magula in Thessa
lien II. Die frahe Bronzezeit, (in Vorbereitung als BAM 29). 

8 E. Christmann, Die Magula von Prokakia (Voios) 
und die Frahbronzezeit in Thessalien. Chronologie und extenu 
Konlakle. In: La Thessalie. Quinze ann~es de recherchc 197' 
- 1990. Akten des Intern. archăologischen Kolloquiums, Lyon 
1990 (in Vorbereitung). 

' K. J. Gallis, Die slratigraphische Einordiiung der Larisa
Kultur: eine Ricl1tigstellung, PZ 62, 1987, !47ff.; Haupt-

mann, a.a.O„ (Anm. 2) 21. 
8 Milojcic, South-Eastern Eleme1tts iii the Prehistdric 

<Yivilizatioii of Serbia, BSA 44, 1949, 266ff.; ders„ Zur Chro-
1tologie der ja11,geren Steinzeit Griechenla1ids, JDAI 6.5/66, 

19.50/.51, .56. 
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42 E!mar Christmann 

bestătigt. Die Racl11nani-Kultur kc,nnte hier in drei Phasen untertcilt werdcn: Rachmani I, II 
und III 9• 

\Văhrend fiir die ăltcstc Rachmarii-Phase I mit dem mchrphasigen Rechteckhaus 704 ein guter 
Architekturbefund \'orlicgt, fehlen fiir Rachmani II eindcutige Baubefunde. Erkennbar ist jcdoch eine 
abweichendc Bauausrichtung, dic iP Rachmani III bcibehalten wird. In Rachmani III fandcn sich 
Hestc \'On vier ncbencinanderliegenden Hău~Prn, die durch schmale Gassen voneinandcr gctrcnnt sind; 
am, der namensgebenden Rachmani-:Vlagula ist als wcitere Hausform das Apsidenhaus bclegt 10. 

Dic rachmanizcitlichc Keramik ist im Vcrglcich zur Diminizcit allgemein grober, der Formenschatz 
ist reduziert, in der Ornamentik laufen z.T. ăltere Traditionen weiter. Phase I ist geprăgt durch braun
policrtc ObcrfHi.chm, plastischc Verzierung und Riissclhcnkcl an Schalen. Chronologisch wichtig sind 
dic schwarz-;rnf-rot bcmaltc Galcpsoskeramik und graphitbemalte Gcfă.llfragmente, die mit Sitagroi 
III und Dikili Tasch II zu \'erbin~en sind. Rhytongcfăl3c \'Om Typ Kefala-Sesklo belegen engc \'t"r
bindungcn zur mittclgricchischen Agina-Agora Gruppc 11• Herausragcnd fiir die Phase Rachmani II 
sincl Gefăl3fragmentc mit nac11 au.llcn gedriicktcn Buckeln und ~piraloidcr Riefclung, wic sie aus dem 
siidlichcn Balkan bckannt sind, z.B. aus Sitagroi III A, aber auch noch aus Sitagroi IV, Maliq IIB, 
Karanorn \'I - Gumclniţa un<l Vinea C2/D. Ncu sind Steckkopfc aus Marmor, die \'On Westkleinasien 
bis in dm Donauraum hincin vorkommeri 12 • Fiir die Hachmani-Phase III ist die Keramik mit kirsch
rotem (bzw. himbccrrotem) Oberzi.1g typisch, clic schon von ,\lilojcic, Thcocharis, Sch<ichermeyr und 
French mit der „red-slipped warc" der siidgriechischen FH I-Kultur verglichen wurde 13• Sowohl 
fiir Rachmani II und III wir<l das Vorkommen von mit trrfirnis iiberzogcncn (Saucieren-) Scherben 
genannt 14• 

Dic Mchrzahl cler stratifiziertcn 79 Galcpsosscherbcn stammt aus Hachmani I, damit ist die 
Synchronisicrung mit Sitagroi III, bcsonders IIIA gesichert. Da im obcren Struma-Tal in Slatino Gakp
sos-Keramik in spates :\farica bzw. in die Dbergangsphase von ~Iarica nach Gumelniţa datiert, ist auch 
hier cine willkommcnc Synchronisierung feststcllbar. Allcrdings ist cs moglich, da.ll dic Galepsos~cherben 
aus den obcren Diminiahstichcn \'On der Pe\'kakia eine mogliche Dberlappung mit spătem Dimini anzei
gen, nicht auszuschlic13en ist, daJl sie alle odcr z.T. mitsamt cler hcmalten Diminikeramik Yerlagerţ 
wurden 15• 

Hingidole, wic aus Rachmani I lielcgt, siml u.a. aus Gumclniţa-Sielllungen und Tiszapolgâr-Graber
feldem bekannt 16• Da auch dic als Import nach Thcssalien gclangte graphitbcmaltc Keramik und dic 
Galepsoskeramik fast nur aus dcm KiistPnhercich bekannt siml, spricht ihr Yorkommen fiir kupfcr
zeitliche Seekontakte. 

Angf'sichts gro13er !'\'1engen hemaltcr Diminikcramik in Rachmani I, stellt sich die Frage, ob e5. 
sich um spătneolithi~ches Altmatcrial handclt, odcr ob einzelnr Diminigattungcn \'Îelleicht noch in dic 
Rachmani-Zeit wcitcrlaufen 17 - in der Grohkcramik bcstehcn gt>wissc Kontinuitatcn. Auch die pastos 
bemalte Keramik, wie sic besonders in Rachmani II hăufig ist, findet sich in Dimini-Ahlagerungen 18• 

Auf Vcrbindungcn zwischen friihem Rachmani (I und z.T. IT) und dem ~orden wurde wicdcrholt 
eingegangcn. Danach zeichnet sich iiber Elemente wic dic Galepso~keramik odcr Ringidolc cin kupfer-

' WeiOhaar, a.a.O., (Anm. 3) 8ff. 
10 ebd. 8ff., Taf. 147-1'19; \\'ace und Thomp"in, a.a.O., 

(Anm. 2) 37f. und Ahh. 17. 
11 WeiOhaar, a.a.O., (Aum. 3) 2'1f. und '17f.; <lcrs„ l\'ord-. 

griechisclier l mport im kupfcrzcitlichen Thcssalien, JbH.GZM 
26, 1979, I Mff.; J-Iaupt111ann, a.a.O., (Anm. 2) 2'1. 

12 X Kalicz, Die kopflosen I dote dc1· Badenrr J{ullur 1md 
ihre siid!ichm fle::ieh1111~m, Symposia Thracia (Xanthi) 11, 
1981, 232ff. . . 

13 Diese Gattuug ist allerdings nicht hăufig, vgl. \\'eil.3-
haar, a.a.O., (.\nm. 3) 19; Hauptmann, Dic Deulschm Aus
grabuagen auf der Ot~a/li-.lfagula in Tilcssalien ITI. Das 
spăte .Vfolitl1ik11m 1wd das Chalkolitlrikum, BA~I 21 ( 1981) 
11'1 (<;attung B); ~lilnjC'ic, Haupte1J1elJ1iissr da !Jmt.<rlrm A 11s
i!rti~t1111(m in Thcs.<alim 1953-1958 (1960), JhH<~nl 6, 
1959, 25. 

14 \\'eiOhaar, a.a.O., (,\nm. 3) 25, Taf. 63, 2--.~. 
10 ehd. 241.; ders., Grilepsos wid U1Jin1is. flcmcrkrm{!cn 

zur t'clativm Chronologic der Rachmani-Kultu1·, In: ] . Lichar-· 

d11s (Hr!(.). Dir K11pferzri t als histnr i<.ch(' Epoche ( 1991) 
237ff.; S. Cnhadtie·r, F1;iilul:zcolithisclrc l\cramik aus dn- p1·ii
historischc11 Sicdlwif! ;,,,/ Slatino, Bezirk .k"justcndi/, St11dia 
Praehist. 8, 1986, !85ff. 

16 \Yeil3haar, a.a.O„ (Anm. 3) 5lf., Tal. 88. 
17 \\'eiOhaar nirnmt cin ge\\·isses \Yeitcrla11fc11 in die 

Rachmani Kultm hi nei nan, ·r~I. clers., ebd„ 58 11 nd Keramik

statistik Taf. 137- D9. :-\ach Hai1ptmann, a.a.O., (Anm. 

!:'I) 111 bzw. a.a.'J. (Anm. 2) 23 la11fen in drr Ornamentik 

ăltere Traditionrn weiter. Zur Problematik die l>emalteDin~i

nikeramik als Altmaterial 1111sz11scheiden, die l'rfirniskera

mik dagt>gen als sicher zugehorig anrnsprechen, vgl. H. Par" 

zinger, Z11r Rachma1ti-Periode in Thessalim; Germania 6.9. 

199 I, 359ff. b~s. 363 
18 Zur pas tos rot bemalten Keramik, vgl. \YeiOhaar, 

a.a.O:, (Anm. 3) 56. 

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.instarhparvan.ro



Thessalien im ·drittl'n Jahrtau~end 43 

z:eitlichf'r Horiwnt ab, ckr rnn 1'.a.chmani I uber Sitagroi III, spătcs Marica bzw. Gumelniţa in Thrakicn, 
Sakuţa in Oltenicn, Suplcnc in Pclagonicn, Maliq IIA in Albanim und spătes Vinfa bis nach Tisza
polgar in Ostungarn zu ,·erfolgen ist 19, cngcre Synchronisitirungc:moglichhiten zwischen Thcssalie11 und 
Kordgriechenland fchlen 20• 

Auf Verbinchmgen rn11 Hachmani II mit dem Sch<'ibmhcnkelhorizont wics jiingst Raczky hin. 
1Jcmrn1ch finden rot iiberzogcnc Gefăfle aus Bodrogkcrcsztur-Fundortcn Entsprcchungen im Rachm:mi
Material dcr Pevknkia unei in der Kcphala-Agina-Agora-Kultur (Athener Agora, Emporio, Alepotrypa, 
Prosym11a, Therrni und auch Troja Ic) 21 . 

Auf die Existenz eincs kupfrrzcitlichcn Horizontcs auch im ăgăischen Bereich wurde von Haupt
mann hingewicsen. Dic Kt'ramik der Agina-Agora- lizw. Attika-Kephala-Gruppe ist ăhnlich wie im 
friihcn Hachmani durch GrobkPramik, rciche plasti-;chc \'erzirnmg, rotlichc Oberziige und braunpo
lierte (;efăDe, Riissdhcnkel sowie pastosr GcfăJlmakrei gPkcnnzeichnct. BPson<lcrs die for sie typischrn 
Schcffelgef~J3e nrbin<lcn sie mit Rachmani II. Die mit diescr Gruppe verbundene Politurmusterwarc 
ist in cler Agăis WC'it ,·crlmitct und ermoglicht liber Kastro-Tigani und Emporio IX - \'III cine \'t~!·bin
dung zu Bcşiktepe und zur Kumtcpc IA-Kultur dcr Troas. Dicser chalkolithische Horizont in der Agăis 
Î!">t Yor dcr FBZ, <l.h. rnr Troja I, anzusetzen 22 . Auch auf den Kykladcn ist cine chalkolithischc Phase 
erkcnnbar, dic sich zwischrn clas Spătncolithikum und die FBZ schiebt. In dcr Zas-Hohle auf ~axos 
wcrdcn Schichten mit Kephala-Kcramik ,·011 solchm mit Friihkykladisch I-Material iiberlagcrt 23• 

Cm das chronologische \'erhăltnis Z\Yischcn H.achmani-Kultur und thcssalischer FBZ, auch im 
Vergleich zu Siiclgriechcnlancl, lx·sser zu wrstehen, ist zunăchst auf dic Anfan.gsphase cler FBZ cinzugc
hen. Vor allem in dcr E-F VIII-Flache auf der Pe,·kakia konntc einc dichte Abfolge von iibercinander
liegcndc11 Baubefunden der FBZ beobachtct werdcn, <lic die nur stelknweisc vorhandenen ălteren, un
zusammrnhăngmdcn Schichtrestc der Dimini- und Hachmani-Kultur iibcrlagcm. Eine cindeutige 
klarc Abfolgc von Rachmani und FBZ konntc auch nicht auf dcr Argissa-Magula beobachtct werden 24•• 

Am Bcginn dcr FBZ-Abfolgc auf der Pevkakia, ist auf eincn kleinen Hcchteckbau (H 330) und 
cine ctwas spătcr d<itiercnde rnassive Bcfestigung~mauer zu \"Crwcisen, aus Argissa I-II fehlen cin
deutigc Architekturhdunde 25 • Pn·kakia uncl Argissa zeigen în dieser Anfangsphase vergleichhares Funcl
matcrial: Kalottensclrnlen mit z.T. geradem Rand, tief gcrundcte Schalcn, Knickwandschakn, Schalen 
mit cinziehendem Rand, doppelkonischc Schakn, kkinc Kalottrntassen mit Bandhenkeln. Durch diese 
Tasscn unei die Tclle1schalen ist cine Vcrbindung zu FH I spăt von Mittel- und Siidgriechenland 
gcgcbcn. Dic[-,e Elemente, wic auch clic doppclkonisclw Schale, findcn ihrcn Niederschlag auch in Servia 
(\\"estmakcdonien) Phasc 8 26• Da in de1 Friihphasc cler FBZ wcder auf der Argissa noch auf der 
Pcvkakia cler Cbcrgang n>m Chalkolithikum zur FBZ hz\\". d;1s Verhăltnis cier FH I-Elemente zur 
L-rfirniskrramik stratigraphisch l>cfricdigend geklărt werden kann, mull diesc Problematik aus 
dcm Gesamtkontext hcraus bcurteilt werdcn. Durch diP „rachmanizeitlichen" Crfirnisscherben entsteht 
cin \Viderspruch dadurch, d<ill dic zm·or gmanntPn FH 1-Formcn in Thcssalirn rrst innerhalb eines hcreits 
fortgeschrittcnen FH II in Ersclwinung trrten sollen, wrnn dicse Lcitformen im Siiden nicht melu 
in Gcbrauch sind. Dic ::\lehrzahl dirser Scherlw11 stammt von Saucierrn, dic aber nicht elen Bcginn 

U \V„ii.lhaar (':1.i. ll'J und Tar. 11.5; Hanpt:rnwn, 11.11.0., 

(.\11111. 2) 2-4; l'.iuinger, a.a.O., (.\nm. 17) .1R2. 
2n C. Rc11frC'W, '.\I. Gimbutas urni E. S. Elster, Exrat•ation.< 

fi.I Sitagroi l, '.\lonumenta Areh. l.l ( l9R6); W.A. lfrnrtky, 
P1·thi.1/;inc .Hacrdonia ( 19.19). 

21 P. Raczky, A Tisza.-vidik !rnlturcilis is krn1101'Jgiai kap
c:...<olatai a halktirrnal es aG eg•ikummal a ncol.'tik11m, rhkor 
' os:ak<>ha11: ujal>b kutaldsi e1·de1>1btyck âs problimak ( 1988). 
be~. :nff.; df'<'., .Yrw Dala au !he So11tlrcrn Cmur.ections aud 
Relali1·e Chronolor:y of thc „llodror:kerrszltir - H11Ayadi ha
/om" C"mplex, In: J. Lichar<lus (Hri:.). Die Kupfl'r7.eit als 
histnrische Epo<"'hc ( 19() 1) .129ff. DiC' in ·rerschit-d!'nen Yaria
tinnen aultrctcn<lcn Schf'ilwnhenkf'! hahcn aller<lings je nach 
ReJ:(ion sehr 1111tt'rschi('<llichC' LanfzeitC'n. 

21 Hauptmann, a .. a.O., ( . .\nm. 2) 2.~; R.C.S. Felsch, fJas 
Ka.<lm Tiţ:ani. Dir spci!11enlithi.<chc w-rd rha1knlithisch8 Sied-

111111? Sa»MS l l, ( 1988) 11 lff. '.\fostNpnliertl' Kr.·amik ist 
in Th~ssalien sdte11, ·1i;cl. \Vei Ohaar, a.a.O., (A11111. J) 21, Tar. 
14,'1.6.'\; 27.1'1. 

za K. 7'.achos, T1'c Neolithfr Prrio' rn Ntu:os .. In: L . .Ma
rangnn (Hrll".). Cydadic Cnlture ~alrns in. the Jrd Millenium 
B.C. )1990) 29ff. 

' 4 :\foglichcrwC'isc <'iii I'ha110111c11, rlas tYpiseh ist fiir <las 
..\ nfc-i 11an<l<'rtrelfr11 ·1011 SchichtpakE't!'ll zwein Knltnrr11. 
\"gl. Hanschmann, a.<>.0., (Anm. 4) .1.1 u11<l 1'16, dic noch <'ine 
Cherlappnng •1011 Rachmani nn<l FRZ sieht; ·1gl. \Veif3-
haar, a.a.O., (.\nm. 3) 91 sirht dagegcn <'inc Ahfolge ·ron 
Ra.chmani nnd FH7'.. 

23 Milojcic, llcrichl iil1rr dir dmlschm ar tluio/ogischrn .·I 11s
crahr111gcn iii TJrcssalim 1973, A . .\A 7. 197'1, '1.lff., Taf. .i. 

16 Han,;chmann, a.a.O., (Anm. 1) lkilagc 6; 20A; Taf. 
64, '1- lll; 64A, 15; li.iR, 'l.5.7.9.; A. Dousougli, Me1krnvnrmi
Krfalari-_,fa.go11/a Ta!inti. lJrn1erkrtuj!r1t Zll dm S!!lfeu FH 
I wt.d lI i11 de1· .4.rţln/is, PZ 62, 1987, 20 lf. un<l 207f. Ahnli
chE' Fnnrle aus Senia Phase 8 zeigen <lie 7'.ngehorigk<"it ""est
make<loniens zum thrssalischt'n Knlturkrcis, ·rgl. C. Ridll'y 
nn<l K. \Yardle, Excarnlions al Ser-via 1971-1973. A Prelimi
'"'"-'' Report, BSA 7'1, 1979, !85ff., 2 !7ff.; Hanschma nn, a.a.O., 
(A nm. '1) 221 sieht nur ·rage Verhindnngsmoglichkeitl'n 1.11 

:\lakl'<lo11i!'11. Die ·rclll ..\slanis gcsehenen \'erhindungl'n lWi

schPn Tht'ssalif'n urnl Mak<'donicn beziPhen sich auf sehr 
allgemeine ElementC', "lgl. ders., Kaslanas. Die /riihlJro1t:e=eit~' 
/1she" Frende und Refunde, Prahistorische .\rchaologie in 
Sudosleuropa '4 ) 1985) 2831. 
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von FH II markieren, sondern erst etwas spăter im Fundmaterial auftreten. Dadurch wird <las; schon 
bestehende chronologische Problem dahingehend vergr6Bert, daB das Ende von Spătrachmani auf grund 
dieser Saucierenfragmente eigentlich noch weiter in FH II hinein zu datieren wăre 27. Dies bedeutet 
aber eine zeitliche Dberdehnung, die kcinen Raum lăJ3t fi.ir dic genannten FH I-Elemente in der 
thessalischen FBZ. Es ist daher sehr wahrscheinlich, da13 die „rachmanizeitlichcn" Crfirnisscherben, 
ăhnlich wic im Falle von Eutrcsis, im Kontext fruhbronzezeitlicher Stărungen zu sehen sind. Dies wurde 
bcreits von Hauptmann und zuletzt Parzinger zumindest fi.ir die Stucke aus Rachmani II erwogen 28. 

Fur einc solche Annahme sprechen auch dic Funde aus der Petro-Magula nahe der Pevkakia, 
dic eine bislang unbekannte Fruhphase der FBZ belegen, die sich zwischen die Rachmani-Kultur und 
die FBZ schiebt 29• Zur ritz- uncl cinstichverzierten Keramik der Petro-Magula, fi.ir die Vcrbinclungen 
zur Grotta-Pelos- bzw. zur Kamposgruppe cler Kykladen gesehen werclen, bcstchen clirekte Vergleichs
moglichkeiten in Maliq IIB-Kontexten 30• Damit ergibt sich dic intcressantc Tatsache, cla13 ncbcn kykla
dischen Einflussen zu Beginn cler fcstlăndischcn FBZ, zumindest in Kustenthessalicn nordwestlichc Ele
mente in einer Anfangsphase cler FBZ erkennbar sind. Ober die Funde der Pctro-Magula lăGt sich 
wohl der eigentliche Beginn cler thessalischen FBZ erschliessen. Auch clies lă13t wiederum keinen Platz 
fur clic „rachmanizeitlichen" Crfirnisscherben, die somit in ihrer Gesamtheit als verlagert anzusehen 
sincl. Damit eroffnet sich aber auch die Moglichkeit die Rachmani-Kultur insgesamt als rein chalkolithisch 
cinzustufen. Die Frage nach einer etwaigen Dberschneidung mit FH I mu13 so lange offen bkiben, 
wie die Kenntnis bezuglich des Dbergangs vom Spătneolithikum/Chalkolithikurn zu FH I unzurcichcnd 
ist. Auf eine fruhe Datierung der Rachmani-Kultur haben bereits die wenigen C14 Daten aus Rachmani
Schichten der Pevkakia verwiesen31 . Die FBZ-Keramik aus clen Phasen 1-3 der Pevkakia kann mit 
Argissa Graben 2/3 verbunclen werclen, d.h. mit der Stufe FTh I nach Hanschmann. 

Im mittleren und spăten Abschnitt der FBZ cler Pevkakia begegnen in cler Architektur als neue 
Elemente langgestreckte und z.T. mehrrăumige Apsidenhăuser sowie zeitgleichc Rechteckbauten. Das 
von Milojcic als „trojanisch" bezeichnete Megaronhaus (H 323) clatiert in die Phase 7 Mitte, in die 
zur MBZ uberleitende Dbergangsphase gehoren einige Grubenkomplexe 32 • 

Besonclers clie Keramik aus dem mittleren Abschnitt cler FBZ (Phase 4) ist durch die fi.ir Thessa
lien charakteristische Besenstrichverzierung gekennzeichnet. Typisch sincl Tassen mit randstăndigem 
Henkel, offene Vorratsgcfă13e und S-profilierte Gefa.Bc. Importe von bemalten Pyxiden, Saucieren oder 
kyklaclischen Pfannen belegen Kontakte zur Keros-Syros-Kultur, flache Tonplattcn zeigen Verbindun
gen zu B6otien. Das Material aus den Phasen 4-6 ist durch gro13e Kontinuităt geprăgt, kleinc Schalen 
mit Rohrenhenkeln und Spitzbccher verbinden sie mit Argissa Graben 1 und 5 (Argissa II) - vcrgleich
bares ist aus Servia in Westmakeclonien uberliefert 33• 

Die Keramik cler Phase 6 ist sehr qualitătsvoll. Neu sind klcinc diinriwandige Schalen, schwere 
schii.sselartige Schalen mit Ring- ocler \Vulsthenkeln. Die Trompetcnkanne kennzeichnet in Kusten
thessalien den mittleren uncl z.T. spăten Abschnitt der FBZ, in lnncrthessalien (Argissa) tritt sie erst 
etwas spăter auf; in Bootien (Orchomenos, Eutresis), aber auch in Servia ist sie gleichfalls eine Leitform
sie reicht aber nicht uber FH II hinaus. Bereits im Kontext von Ph<isc 6 begegnet als Einzelstii.ck 
der einhenkelige Becher mit hohem Trichterhals, eines cler Leitelemcntc dcr Lefkandi I-Kultur 34• 

z1 M.H. Wiencke, Cha1ige in Early Helladic II, AJA 93, 
1989, 503f.; D. J. Pullen, The Earlier Phases of the Early 
Bronze Age at Tsoungiza Hill, Ancicnt Semea, Greece, AJA 
92, 1988, 252. 

28 J. L. und E. G. Caskey, The Earl iest Settlements. at Eu
tresis, Hesperia 29, 1960, !44f., 148f., 150f. Hauptmann, 
a.a.O., (Anm. 2) 27; Parzinger, a.a,O., (Anm. 17) 375. V•ieil3-
haar, a.a.O., (A111n. 15) 24 !f. răumt fiir einen Teii der Urfir
nisscherben einc mogliche Verlagerung ein. Sein Einwand, 
dal3 dann auch die lokale thessalische FBZ-Keramik hătte 
mit'rerlagert werden miissen, setzt voraus, dal3 in unserer 
Kenntnis der Anfangsphase der FBZ keine Liicken bestehen. 
Hanschmann, a.a.O., (Anm. 4) 145f. erwăhnt Fh I-Funde 
aus Spătrachmani-Schichten. 

29 L. Chatziangelakis, O proistorikos oikismos tis Petro

inagoulas, Anthropologika_ 5, 1984, 75ff. _und uripubliziede 

Fun!le Ausstellung Museum Volqs; Haµptrriann, a.a.O., 
Anm. 2) 26f„ Abb. 1. 

ao Hauptmann, a.a.O., (.\nm. 2) 26; Dc":c,nngli, a.a.O., 
(Anm. 26) 214; Hinwcis ·1011 J. Mar an flir Mali'l IIB-Kon
text - z.B. in Tren, ·rgl. 1\1. Korkliti, Aspects ii, Ici culture 
eniolithi71u en Albanie, In: J. Lichardus (Hrg.), Die Kup
ferzeit als historische Epoche · ( 1991) 247ff„ bes. Taf. 4,8-
10; vgl. auch J. l\laran, Kulturwandel auf dem gricchischen 
Festland und den Kykladm wăhrmd der Fruhm llronzezeit, 
(Habilitation in Vorbereitung). 

31 Weil3haar, a.a.O., (Anm. 3) 139; S.W. l\lalrning, The 
A-bsolute Chro11ology of I/re A egean Earl_v Bron:c Age: Archaeo
logy, Radiocarbon ancl History (im Druck). 

31 Vgl. Miloj~ic, a.a.O., (Anm. 25) Taf. l und 2; J. Maran, 
Die Deutschen Ausgrnbungen auf der Pevkakia-Maguta· in 
Thessalim III. Die mittle~e Bronzezeit; BAM 30-31 (1992) 
6f., Plan VA. 

3s Vgl. Hanschmann, a.a.O.; (Anm. ·4) Beilage 1-9; 
Taf. 64B,3; 65; 65A, 15; 65B, 6. 16. 

ac ebd. Beilage 27; Taf. 25,1;· 65C, l.'J; Ch. Podiuweit, 
Neuere fruhtrojanische Funde in Nordu•estkleinasicn itnd Grie-
chenland, JbRGZM 26, 1979, 13 lff„ Abb. 6,.1. : 
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Die folgeride Phase 7 zeigt starke V crănderungen besonders hinsichtlich cler rotlichen Feinkeramik, 
die Qualitat verschlechtert sich allgcmcin etwas. ln Phase 7 friih begegnen zwei weitere Lefkandi 1-For
men: die zweihenkelige Glockentassc und z.T. leicht besenstrich\"Crzicrte, flache Teller. Neben der Wulst
henkelschale, dem schweren Krug mit abgesetztem Hals, Topfen mit Trichter- oder Zylinderrand und 
Askoi verbindct die Pfannc mit \Vanddvrchbohrungen diesc Phase mit Argissa III 35. 

Ab dcr Spătphase des „trojanischen" Hauses ist als weitere westanatolische Form cler sogenannte 
„depas amphikypellon" sicher belcgt, einige Depasbecher und Teller sind auf cler Drehscheibe gefertigt. 
Ferner begegnen cine firnisbemalte Pyxis, eine vicrhcnkelige Zylinderhalsamphora, cine mit Troja III 
zu verbindende Fliigclhenkelamphora und Saucierenfragmente, die somit den Hauptabschnitt cler Lefkan
di I-Kultur in <las spate FH II datieren 36• 

Kennzeichen von Phase 7 spăt, und auch cler folgenden Obergangsphase, sind Schalen mit am 
Rand ansetzenden Griffzipfeln oder -leisten, Kalottcnschalcn mit nach innen verdickten und abgcschrag
ten Răndern, stcilwandige Schalen und \Yulsthcnkel mit scitlichem Fortsatz, wie sie aus Argissa III 
und z.T. aus Makedonien bekannt sind. Ein sicherer Import begegnet mit dem ritzverzicrten Kastrikrug 
und den Fragmentcn teilgefirniilter, auf den Schultern bemalten Zylinderhalsamphoren 37• 

Lefkandi I-Teller und Depasbcchcr begegncn auch noch in der Obergangsphase, ebenso Schalen 
mit nach innen abgeschragtcn Lippen und schraggestellten Griffleisten, erstmals erscheinen grauminy
schc Ke1amik, S-profilierte Tassen und mattbemalte Kcramik mit Nctzmustern. Chronologi!>ch becleu
tend sind importicrte FH III bemalte Scherben aus Siidgriechenland und mittelgriechische Ajia Ma
rina-Keramik, die damit den Spă.tabschnitt der Lefkandi I-Kultur eindeutig in das friihe FH III datie
ren. Damit ist in der Pevkakia eine chronologischc Abfolgc \"Crschiedener Lefkandi I-Elemente belegt as. 
Auf die \\'ohn- und Brandschicht von der Argissa, deren Funde Entsprechungen in Phase 7 der 
Pevkakia haben, folgt eine wohl mit der Dbergangsphase zu parallelisierende Siedlungsliicke. Da die 
Mehrzahl der FH HI-Importe au!> den alteren MBZ-Schichten stammt, wird deutlich, da13 in der 
Pevkakia, abcr auch sonst in Thessalicn, die MBZ innerhalb der FH III-Periode Siidgriechenland~ anzu
sct zen ist 39 • 

Ebenso wie die FH II-III bemaltcn Crfirnisscherbcn, sind die Importe aus dem Keros-Syros 
Bereich bzw. dcm der Kastri-Gruppc Zeugnis!>c von Kontakten zu diesen Rcgionen, in Innerthessalien 
kommcn solchc Kontakte nur wenig zum Tragcn. 

Die wăhrcnd fast aller Pha~cn rnn der Pevkakia al§ Einzclstiicke iibcrlicferten schnurverzierten 
Scherben, die in Argissa nur au!> der Friihphase belegt sind, sprechen in gleicher Wei!>e fiir Verbin
dungen mit dem Nordcn (Bulgarien). Die von Han!>chmann und zuletzt Roman gesehene Einteilung in 
zwei Gruppen spiegclt sich in der stratigraphischen Abfolge der Pevkakia wider. Eine friihe Gruppe 
datiert in die Friihphasc der FBZ der Pevkakia und dcr Argissa. Entsprechcnd zur vorgeschlagenen 
Datierung des Beginns dcr thcssalischcn FBZ in FH I, konnen einige die~er Stiicke ebenfalls noch in 
FH I gehoren - eine Vcrgescllschaftung mit Rachmanifunden ist indessen nicht belegt. 

Die jiingere Gruppc umfailt vornchmlich Fragmente aus Phase 7, die in die Endphase von FH II 
daticrt, und Stiickc aus cler Obergan,gspha!>c und dcn Friihphasen der MBZ. Damit schcint hinreichend 
gesichcrt, claJ3 auch in der Pcvkakia die spatcsten schnurkeramio;ch verzicrtcn Scherben eincm FH III-

3~ 1-Ianschmann, a.a.O., (Anm. "I), lkilage 10,9- 11. 13. 15. 
18; Taf. 65B. l l; 65C,6. I4; Podzu\\·eit, a.a.O„ (Anm. 34) 
_.\hh. 4. 7. 

36 Podzuwc·it. a.a.O .. ( . .\11111 . .14) ,\hh. 5,6.8; ·;gl. anch 
]. B. Ruttcr. Ceramic Cha111:c iu tize .-1 egea11 Earl.I· flnm :e 
.t!g,: Tize Kaslri Group, Lcfkawli I, mul Lana 11': .-\ Tlwory 
conceming thc Origin of Early Helladic 111 Ceramics ( 1979). 

37 Hanschmann, a.a.O., (.\nm. 4) Taf. 27,8; 28; 34.12.16 
24; 650, 5.6.2.4.; Ridlcy unei \\'ardle, a.a.O„ (Anm. 26) 

:\hh. 1.).87; Mi lojei{', .\Delt 28. 1973 (Chron.) 3.îc:'ff„ Tal. 
302,cl. 

38 '.\lanning, a.a.O„ (Anm. 31) ·1eran~chlagt Hir Lt>fkandi 
I c·i "" Daucr ·rnn ca. 200 -250 J ahrt>n. 

"' Sichere Ilezilgc zwischen Argissa I II und FI-I 111 feh
!C'n, <las als Import genannte Stilck (Hanschma1111, a.a.O„ 
(.\nm. 4) Taf. 41.8) muU nicht FH III-zeitlich sei11. Maran 
liiOt die MBZ Thessaliens ebenfalls in FH III beginn„n, vgl. 
ders„ a.a.O.„ (Anm. J2) 371. 
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Horizont zugewiesen werden k<inn.en, in den sowohl <las FH III-Bruch5itiick Yon Eutresis unei die 
schnurverzierten Scherben Yon Sitagroi und Dikili Tasch gehoren 40• 

Hanschmann verwies for Argi~sa III auf makedonische Elemente, <lie auf eine Einwanc.krung 
aus Makedonien am Ende der Friihbronzezeit schliessen lasscn. Da in Kiistenthessalien rnakcdonischc 
Elemente in dcr Keramik kcine Holle spielen, dagegen westanatolische Elemente dominieren, kann die~ 
so interpretiert werdcn, daU die l'morien.ticrung der I\.iistenregion wăhrend der Lefkandi I-Zeit, 
in Innerthessalien, und dami tauch in Argissa, im Gegenzug zunehmend makedonische Elemente in die 
Keramik einflief3en lief3. Auf cine Ei11wa11clerung, wie sic bereits Yon Heurtley und Miloj~ic gesehen 
wurde, muf3 daher nicht ~wingen.d geschlossen werden 41 . Auch for :'.\Iakcdonien kann dic von Hansch
mann gesehene \\'estwanderung diescr Trăger der MBZ nicht mehr gestutzt werden. 

Allerdings ist in der Pevkakia in der Dbergangsphase cine deutlich erkennbare Cmoricntienmg 
dcr Bebauung festzustcllen, eine die ganze Siedlung betreffende Brandkatastrophe, wie "ie fiir Sud
g1iechenlanc.l oft angefohrt wurde, konnte nicht festgestcllt werden. Der Dbergang FH II-III ist in 
Kiistenthcssalien jedcnfalls nicht in diestir dramatischen \\'ei:,c wie in Siidgriechenland dokumentic:rt, 
\VO cr mit der Einwanderung griechischer Stamme verbunden wurde. 

• 0 Ha.nschmann, a.a.O., (Anm. 4) 23lff. P.I. Roman, u.a.. 
Reitriige ZHr Problemalik der schnurverzierlen J(eramik Siidos/
europas (1992) lOOff., Taf. 62; Maran, a.a.O., (Amu. 32) 
Taf. 31, 14; 132, 12; Goldman (1931) 123, Abb. 169, 1-4. 

n \\'.A. Heurtley, Prehistoric Macedonia (1939) 111 und 
130; J.L. Caskey, Thr Early Helladic Period in the ,-irgolid, 

Hesperia 29, 1960, 301; Hanschmann, a.a.O., (Amn. i) 217f., 
225. 
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