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Abstract. - Dies ist der zweite Aufsatz im Rahmen einer Serie von Aufsatzen, in denen eine Analyse des aus Serbein stamrnenden,

ausschlieBlich veroffentlichten neolithischen Materials vorgenommen wird. Es wird der Versuch unternommen, aile bisherigen

Auffassungen tiber den Neolithisierungsprozess des Zentralbalkans ZlI systematisieren, bzw. die Position und Rolle der

Starcevo- und Vinca-Kulturgruppe innerhalb dieses komplexen kulturgeschichtlichen Prozesses in Siidosteuropa festzstellen.

In Diesem Aufsatz kniipfen wir an unseren friiher geaufierten Standpunkt iiber die offenen Fragen der Herausbildung und

Definition der Starcevo-Gruppe an und beschaftigen uns mit der kulturell-chrnonologischen Position von Starcevo-Elementen

aulierhalb ihres Ursprungsgebietes. In diesern Sinne haben wir einerseits anhand von Beispielen aus Zentralbosnien und Albanien

versucht, die Rolle der Komponente der Starcevo-Kultur bei der Entstehung Iokaler Kulturgruppen im Rahmen der sog.

Ubergangszone zu rekonstruieren. Andererseits wollten wir zeigen, im welchem MaBe die mangeInden Erkenntnisse iiber

die Genese der Starcevo-Gruppe, welche unmittelbar mit der standig aufgeschobenen Veroffentlichung der Forschungsergebnisse

tiber die Starcevo-Siedlungen zusammenhangen, sich auf falsche Schlussfolgerungen bei der kulturell-chronologischen

Bestimmung der Starcevo-Elernente auBerhalb ihres Ursprungsgebietes auswirken.

Schliisselworter. - Neolithikum, Starcevo-Gruppe, Starcevo-Keramik, Barbotin, Balkan-Anatolien-Komplex, Zentralbosnien,

albanisches Territorium.

D
er Umfang und die Ergebnisse der bisherigen
Forschungen iiber die Starcevo-Gruppe
erlauben uns, nur fur einige Elemente ihrer

Gesamtentwicklung festzustellen, ob sie endgiiltig oder
schwer veranderlich sind. Dies bezieht sich vor alIem auf
die chronologische Position der Starcevo-Endphase, da
man durchaus zuverlassig behaupten kann, dass sich das
Ende der Starcevo-Gruppe mit dem Ende des mittleren
bzw. dem Beginn des jiingeren Neolithikums auf der
Balkanhalbinsel iiberlappt. Dies betrifft auch die Bes
timmung des Ursprungsgebietes der Starcevo-Gruppe
und grobtenteils auch die Frage nach ihrer gesamten
Verbreitung. Wir werden uns eben dieser Elemente
bedienen, urn notwendigerweise auf die Starcevo
Komponente in einigen Randzonen hinzuweisen, deren
kulturell-chronologische Bestimmung nicht im Ein
klang mit der Position dieser Elemente im Ursprungs
gebiet ist. Dies hat zu neuen Fehleinschatzungen bei del'
Interpretation der Entwicklung der Starcevo-Gruppe
gefiihrt, abel' auch bei der Erfassung der kulturellen
Entwicklung der Balkanhalbinsel schlechthin.
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In diesem Aufsatz werden wir uns mit dem kulture
lIen Charakter und mit der Chronologie der Starcevo
Elemente in den Regionen des westlichen und siid
westlichen Balkan beschaftigen, d.h. in Zentralbosnien
und Albanien. Diese Gebiete gehoren zu einer geographi
schen Giirtelzone, die durch ihre naturlichen Merkmale
die Herauslosung einer im kulturgeschichtlichen Sinne
besonderen Uberganszone ermoglicht hat. In diesel' Zone
ist es im Verlauf des Neolithikums zum wechselseitigen
kulturellen und ethnischen Durchdringen der Vertreter
der graBen Kulturkomplexe des mediterranen und
kontinental en Teils del' Balkanhalbinsel gekommen.

Die ersten Starcevo-Elemente im Rahmen dieser
Ubergangszone wurden in Zentralbosnien entdeckt,
und darauf folgten die Entdeckungen in einigen
albanischen Gebieten. I Die Forschungsergebnisse in

I A. Benac, Obre I - Neolitsko naselje starcevacko-impresso
kakanjske kulture na Raskrscu, Glasnik Zemaljskog muzeja,

Arheologija NS XXVII/XXVIII - 1972/1973, 5-171; M. Korkuti,
Neolithikum und Chalkolithikum in Alhanien, Mainz 1995, 11-12.
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der neolithischen Siedlung des Fundorts Raskrsce
(Obre I) haben gezeigt, dass die beiden altesten Strata
einer gemischten kulturellen Erscheinung angehoren,
die A. Benac als altere neolithische, Starcevo
Impresso-Kultur definiert hat. In der Entwicklung
dieser Kultur werden zwei Phasen unterschieden. Bei
der Interpretation der Entstehung, der Chronologie
und der Beziehung zu zeitgleichen Kulturen wird
zunachst hervorgehoben, dass die Starcevo-Impresso
Kultur aus zwei kulturellen und ethnischen Kompo
nenten zweier ziemlich weit auseinanderliegender
Kulturen besteht. Hierbei wird angegeben, dass die
Starcevo-Kultur iiber das Bosna-Flusstal und die
adriatische Komponente der Impresso-Kultur iiber die
Flusstaler der Neretva, Neretvica und Fojnica dorthin
gelangt ist.2 In relativ chronologischer Hinsicht wird
die Starcevo-Irnpresso-Kultur in den jiingsten
Abschnitt des alteren Neolithikums datiert, und zwar
zeitgleich mit der Cardium-Impresso-Kultur II/III an
der ostlichen Adriakiiste, bzw. der Prasesklo- und der
Friihperiode Sesklo-Kultur in Thessalien.'

Was die Beziehung der Starcevo-Komponente in
Obre I zur Starcevo-Gruppe schlechthin betrifft, so
wurde festgestellt, dass sie aile grundlegenden
Elemente der Starcevo-Kultur enthalt und dass in Obre
I derselbe oder ein ahnlicher Prozess sich abspielte,
wie er auch im Verlauf der Entwicklung der Starcevo
Kultur, in ihren Randgebieten, registriert wurde. 1m
Vergleich zu anderen Fundorten der Starcevo-Kultur
wurde festgestellt, dass die Keramik der Siedlung Obre
I die grobte Ahnlichkeit mit dem Fundmaterial aus
Gornja Tuzla, Donja Branjevina, Tecici, Gladnice und
Zitkovac aufweist und dass die Starcevo-Komponente
in Obre I in kulturell-stratigraphischer Hinsicht eine
besondere Variante der Starcevo-Kultur darstellt, die
wahrend der Phase Starcevo lIb entstanden ist, und
dass bestimmte Stilmerkmale der bemalten Keramik
auch auf die Endphase der Entwicklung der Starcevo
Gruppe hinweisen."

Durch die Analyse der Forschungsergebnisse des
neolithischen Fundorts Raskrsce sind wir zur Schluss
folgerung gekommen, dass auch so manche fruhere
Behauptung iiber die Starcevo-Impresso-Kultur in
gewisser Hinsicht iiberpriift werden miisste. Hierbei
handelt es sich vor allem urn die chronologische
Bestimmung des Skeletts in den Sonden VI-VIII,
sod ann urn die Zugehorigkeit der herausgelosten
Keramikgruppen zu der einen oder anderen Kultur
komponente, urn die Problemhaftigkeit der Kriterien
fur die Herauslosung der Kulturphasen bzw. der
Berechtigung der derart herausgelosten Kulturphasen,

und zuletzt urn die wichtigste Frage der Chronologie und
Entstehung der Starcevo-Impresso-Kultur. Eine teil
weise Antwort auf einige dieser Fragen wurde noch
wahrend der Analyse der kuturellen Geschehnisse im
zentralbosnischen Gebiet vor der Herausbildung der
Kakanj-Kultur bzw. der Proto-Butmir-Phase gegeben.>

Bei der Interpretation der Kultstatten in den
Sonden VI-VIII besteht das Hauptproblem darin, dass
sich folgende zwei Sachverhalte nicht in dieselbe Ebene
setzen lassen: einerseits der Zweck der Kinderopfer und
die naheliegendste Vermutung, dass dieses Ritual bei
der Siedlungsgriindung vollzogen wurde, eventuell bei
neuen, massenhaften Zuwanderungen, und andererseits
die stratigraphische Position der Kultstatten und ihre
relativ-chronologische Bestimmung. Die Kultstatten
wurden namlich zunachst als Beginn der Phase II
datiert, wobei angenommen wurde, dass das oben
genannte Ritual erst nach dem natiirlichen Zuwachs der
anfanglichen Gruppierung vollzogen wurde, d.h. nach
der Begriindung von Leben in der Siedlung, wobei
dieses Ritual sparer nicht mehr vollzogen wurde, oder
falls es vollzogen wurde, dann an einer anderen Stelle,
die von den betreffenden Forschungen nicht erfasst
wurde."

Etwas spater wurde eine Skelett-Gruppe (Grab 1-4)
den Griindern dieser Siedlung zugeschrieben, die ein
Opfer fur den Aufschwung und die Dauerhaftigkeit der
Siedlung dargebracht haben.? Zumal die erste Skelett
Gruppe (Sonde VI) unmittelbar auf die Schicht des
Unterbodens gelegt wurde, scheint dieser Standpunkt
durchaus plausibel zu sein. Zugleich ist dies unmittelbar
entgegengesetzt zur kulturell-stratigraphischen Besti
mmung der Funde aus dem tiefsten Stratum von Sonde
VI, die allesamt der Lebensphase II in Obre I zuge
schrieben wurden.f Offensichtlich ist die Frage der
relativen Chronologie der Kultstatten auch ein Bestand
teil des Problems der Periodisierung der Starcevo
Impresso-Kultur.

Unser Standpunkt zu diesem Problem lasst sich als
Schlussfolgerung zusammenfassen, dass die ange
gebenen Statten sowie die herausgelosten Phasen der
Starcevo-Impresso-Kultur im Grunde die Besiedlungs-

2 A. Benac, a.a.O. (Anm. 1),62-65; A. Benac, Prelazna zona,
Praistorija jugoslovenskilt zemalja 1/, Sarajevo 1979, 388.

3 A. Benac, a.a.O. (Anm 1),92-100.
4 A. Benac, a.a.O. (Anm 1),76-77.
5 S. Peric, Butmirska kultura, Beograd 1995, 15-20.
6 A. Benac, a.a.O, (Anm 1),35-37.
7 A. Benac, a.a.O, (Anrn 2), 385; ders., Mlade kameno i

prelazno doba, Kulturna istorija BiH, Sarajevo 1984, 42.
8 A. Benac, a.a.O, (Anm 1),27.
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dynamik dieser Fundstatte kennzeichnen. Dies bedeutet,
dass bei der Rekonstruktion des Grimdungsprozesses
der neolithischen Siedlung an der Fundstatte Raskrsce
wahrend eines kiirzeren Zeitraums mit zwei Siedler
gruppen zu rechnen ist, von denen jede ihre Opfer
gesondert dargebracht hatte. In diesem Zusammenhang
sollte die Kultstatte auf der Schicht des Unterbodens
(Grab 1-4, Sonde VI) den Siedlungsgriindern im
wahrsten Sinne des Wortes zugeschrieben werden, d.h.
den ersten Siedlern der Fundstatte Raskrsce. Ihnen hatte
sich etwas sparer eine andere Siedlergruppe ange
schlossen, die - nach vorheriger Nivellierung des
Gelandes - zum selben Zweck ihre Opfergaben an
einer Stelle in unmittelbarer Nahe der ersten Skelett
gruppe (Sondengebiet VII-VIII) dargebracht hat. Auf
diese Weise ist der Eindruck einer einheitlichen
Kultstatte in der Siedlungsmitte enrstanden.?

Eine entscheidende Rolle bei der Herausbildung
dieses Standpunktes haben die Ergebnisse der Analyse
der gegenseitigen Beziehungen der vertikalen Strati
graphie der Sonden IV-V und VI-VIII gespielt.!" Die in
einer solchen Situation festgestellten stratigraphischen
Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten
SkeJettgruppe sollte man nicht als Folge bedeutenderer
gegenseitigcr kulturell-chronologischer Unterschiede
der Strata betrachten, in denen die Skelette gefunden
wurde, sondern als Folge der Gelandekonfiguration
sowie der Tatsache, dass an dieser Stelle in einem relativ
kurzen Zeitabstand zwei Falle eines Opferrituals
registriert wurden, die von zwei Siedlergruppen mit
denselben Kult- und Religionsaufassungen vollzogen
wurden. Die dargelegten Feststellungen sind weitaus
iiberzeugender, wenn man die Tatsache in Betracht zieht,
dass nicht einmal die grundlegenden Keramikrnerk
male die These von der Herauslosung zweier Phasen
der Starcevo-Irnpresso-Kultur untermauern.

Bei der Analyse der herausgelosten Keramikgruppen
und ihrer Zugehorigkeit zu der einen oder anderen
Kulturkomponente sind wir zur Schlussfolgerung
gelangt - zumal keine Grobkeramik adriatischen Typs
festgestellt wurde - dass auch die sog. einfache Grob
keramik der Starcevo-Kornponente zugeschrieben
werden sollte. II Viel wichtigere Schlussfolgerungen
beziehen sich jedoch auf die monochrome Keramik.
Obwohl man der Ansicht war, dass bei der mono
chromen Keramik in Obre I die Elemente adriatischer
Herkunft vorrangig seien - zumal die monochrome
Keramik ihren Merkmalen nach der bemalten Starcevo
-Keramik am nachsten ist - sind wir zum Schluss
gekommen, dass auch dieser Keramiktyp grobtenteils
als Starcevo-Kornponente zu behandeln ist. 12
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Wenn wir zusatzlich die Tatsache bedenken, dass
auch die festgestellten Elemente des geistigen Lebens,
die durch die Anwesenheit des Operaltars und der
saulenartigen anthropomorphen Figurinen, welche
ebenfalls aus Starcevo stammen, ausgedriickt werden
sowie dass innerhalb des gesamten Keramikmaterials
nur eine Gruppe von Funden als zuverlassig adriatische
Komponente bestimmt werden kann - und zwar jene
mit feinen und organisierten Impresso-Dekorationen 
dann konnen wir ohne wei teres schlussfolgern, dass
die Bedeutung der Starcevo-Komponente bei der
Herausbildung des kulturellen Ausdrucks der altesten
zentralbosnischen neolithischen Siedlung weitaus
starker war, als dies friiher hervorgehoben wurde.!"

Bei den Kulturmerkmalen der herausgelosten
Phasen der Starcevo-Impresso-Kultur wurde hervorge
hoben, dass beide Phasen gemeinsame grundlegende
Keramikelemente haben und dass die festgestellten
Unterschiede nicht besonders ausgepragt sind.!" Von
allen genannten Unterscheidungselementen konnten
als mogliche Hinweise fur bestimmte chronologische
Unterschiede lediglich die festgestellten verfahrens
bezogenen Unterschiede bei der Produktion von Bar
botin-Keramik zu Beginn sowie wahrend der Stabili
sierung des Lebens in der Siedlung in Frage kommen,
d.h. die Frage der Anwesenheit bzw. Abwesenheit von
Stroh in der Faktur dieses Keramiktypus.P Dabei muss
man berucksichtigen, dass die Frage der Auswahl der

l) S. Peric, a.a.O, (Anm. 5), 16.
10 Sonde IV - Humus bis zu 0,45 m Tiefe; Unterboden im

nord lichen Teil del' Sonde auf 1,60 m, im siidlichen Teil 2,40 m; es
wurden 4 Strata mit den Phasen II-IV festgestellr. Sonde V 

Humus bis 0,85 m: Unterboden im niirdlichen Teil del' Sonde aif
1,60-1,65 m und 2,6012,70 m im siidlichen Teil del' Sonde; es
wurden 3 Strata mit den Ph asen Il-IV festgestellt. Sonde VI 
Humus bis 0,60 m; Unterboden auf 2,35 m; es wurden 3 Strata mit
den Phasen II-IV festgestellt. Sonde VII - Humus bis zu 0,50 m;
Unterboden im nord lichen Teil del' Sonde auf 2,35 m und im
siidlichen Teil del' Sonde auf 2,75 m; es wurden 4 Strata mit den
Phasen I-IV festgestellt, Sonde VIII - Humus bis zu 0,50 m;

Unterboden im nordlichen Teil del' Sonde auf 2,50 m und im

siidlichen Teil del' Sonde auf 2,80 m: es wurden 4 Strata mit den
Phasen I-IV festgestellt. Die erste Phase del' Starcevo-Impresso

Kultur wurde nul' im Gebiet del' siidlich angelegten Sanden VIl und
VIII festgestellt, A. Benac a.a.O. (Anm. I), 10-11,49, Abb. 1-3.

11 Ebd., 50-51.

12 Peric, a.a.O. (Anm. 5), 17.

13 A. Benac, a.a.O, (Anm. 2),388-389.
14 A. Benac, a.a.O. (Anm. 1),62.

15 Ebd., 56-57. In diesern Faile konnten wir erst dann zu

konkreten kulturell-chronologischen Bestimmungspunkten gelangen,
wenn man die Situation in Obre I mit entsprechenden Daten im

Starcevo-Ursprungegebiet vergleichen konnten oder mit del' Situation
in anderen peripheren Gebieten.
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Zutaten fiir die Keramikherstellung, bzw. die Frage, ob
der Ton nur mit Feinsand-Glimmer, bzw. Stroh gemischt
wird, oder sowohl mit Sand als auch mit Stroh, in man
chen Gebieten vorrangig durch die lokale Tradition be
dingt war, die durch geomorphologische, klimatische
und okologische Bedingungen oder durch die Rohstoff
qualitat zustande kam. In anderen Gebieten war dies
auch eine direkte Auswirkung der erreichten technolo
gischen Stufe der Keramikherstellung.

In der zentralbosnischen Starcevo-Impresso-Kultur
wurden zwei Keramik-Komponenten verschiedener
kultureller und geographischer Herkunft herausgelost.
Im Rahmen der ersten Starcevo-Komponente, in der
Anfangsperiode der Siedlung, wurde in der Faktur der
Barbotin-Keramik eine hohe Konzentration von Stroh
registriert. Mit der Entwicklung der Siedlung wurde
im Rahmen der Barbotin-Keramik die Abwesenheit von
Keramik verzeichnet, bei der der Ton mit Glimmer und
Stroh gemischt wurde. Andererseits wurde im Rahmen
der adriatischen Komponente, wo nur ein Keramik
typus registriert wurde, der Ton nur mit feinem Sand 
Glimmer - gemischt. 16

Das Ursprungsgebiet der ersten Komponente ist der
Zentralbalkan mit einem entwickelten und intensiven
Getreideanbau, wo bei der Herstellung von Grobkeramik
die Praxis der Verrnischung von Erde mit Stroh fast
das ganze Neolithikum hindurch beibehalten wurde.
Andererseits soUte man die Elimination von Stroh bei
der Fertigung bestimmter Keramiktypen, vor aUem der
Feinkeramik, tatsachlich als Folge der technologischen
Entwicklung betrachten, die sich unter anderem auch
durch den Fortschritt bei der Erzielung von hohen
Brenntemperaturen niederschlug. Dies fiihrte dazu,
dass bei der Fertigung von feiner Keramikware der
Bedarf nach der Beimengung von organischen Stoffen
zum Ton bedeutend geringer wurde oder vollkommen
verschwand. Diese organischen Stoffe hatten nicht nur
die Funktion eines Bindemittels oder »Entfetters«,
sondern sie wirkten sich wahrend des Brennvorgangs
durch ihre Verbrennung hochstwahrscheinlich un
mittelbar auch auf die Brenntemperatur aus, bzw. sie
glichen die Brenntemperatur des mittleren Teils an die
Brenntemperatur der AuBen- oder Innenflache der
Gefafswand an, oder sie fiihrten einen Temperaturaus
gleich herbei.

Das Ursprungsgebiet der zweiten Komponente ist
die ostliche Adriakiise und ein schmaler Streifen im
Hinterland, wo natiirliche Faktoren dazu gefiihrt haben,
dass der Getreideanbau in einer vollig untergeordneten
Lage im Vergleich zur Viehzucht als grundlegende
Wirtschaftsart war. Unter solchen Bedingungen ware

die Verwendung von Stroh auberst unwirtschaftlich
gewesen. Oieser Standpunkt wird am besten durch die
Tatsache veranschaulicht, dass S. Batovic unter den
altneolithischen Keramikfunden in Oalmatien lediglich
drei Fragmente anfiihrt, bei denen Erde mit Stroh
gemischt wurde.!"

Aufgrund der quanitativen Wechselbeziehungen
zwischen der Starcevo- und der adriatischen Keramik
komponente, und im Sinne von Benac' Interpretation des
Entstehungsprozesses der Starcevo- Impresso- Kultur, IX

steUt sich die Frage, ob das Ausbleiben von Stroh bei
der Herstellung von Barbotin-Keramik als Folge der
stufenweisen Annahme einer minderheitlichen Techno
logie zu Ungunsten der technologischen Tradition der
Mehrheit der friihesten Bewohner in Obre I inter
pretiert werden kann. Oer vorgefundene Zustand in
den ersten beiden Strata dieser Siedlung bleibt eine
Antwort auf diese Frage schuldig. Aufgrund der strati
graphischen Daten lasst sich nicht die Vermutung
beweisen, dass die Trager der Starcevo-Gruppe als erste
die Lokalitat Raskrsce besiedelt haben, samt ihrer
Technologie der Keramikherstellung, die allmahlich die
Technologie der spateren Siedler aus der adriatischen
Zone ersetzt hat, ebenso wie die Verrnutung, dass die
Trager der Impresso-Kultur dieses Gebiet zuerst
besiedelt haben. Zugleich bestatigen uns alle Elemente
der materielJen und geistigen Kultur, und insbesondere
die Tatsache, dass in den tiefsten Schichten, einschlieB
lich der Kultstatten, beide Keramikkomponenten
zusammen auftreten und ihre quantitativen Wechsel
beziehungen in beiden herausgelosten Phasen nahezu
unverandert ist, zweifellos, dass in dieser Siedlung von
Anfang an ein bereits herausgebildeter, einheitlicher
kultureller Ausdruck bestanden hat. Aus eben diesen
Griinden kann man nur schwerlich vermuten, dass die
Entstehung dieses kulturellen Ausdrucks das Ergebnis
eines zufalligen Aufeinandertreffens der Trager zweier
entfernter Kulturgruppen ist, und zwar eines zufalligen
Aufeinandertreffens in einem Gebiet, welches von der
Zone des unmittelbaren Kontakts von Kulturkomplexen,
denen diese Gruppen angehoren, ziemlich weit
entfemt ist.

Oer dargelegte stufenweise VerIauf der technolo
gischen Veranderungen in der Herstellung von Barbo
tin-Keramik an der Fundstelle Obre I lasst sich bislang
noch immer nicht auch auf dem mittleren Balkan

16 Ebd., 49-53,56-57.
17 S. Batovic, Stariji neolit u Dulmaciji, Zadar 1966, 57.
18 A. Benac, a.a.O, (Anrn 1),62-64; ders., a.a.O, (Anm. 2),

386-387; Arheoloski leksikon BiH, Tom 3, Sarajevo 1988,24.
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verfolgen. Daher muss man den Zustand in den
altesten Horizonten in Obre I als Erscheinung lokalen
Charakters betrachten, die im Grunde eine feinere
chronologische Reihenfolge der Transformation eines
ursprimglich zu Starcevo gehorigen Elements in eine
besondere Variante widerspiegelt, bzw. als Prozess der
allmahlichen Anpassung von urspriinglichen Elementen
an eine neue natiirliche Umgebung, wobei das
Ergebnis die Herausbildung einer neuen Variante der
kulturellen Grundlage ist. Dieser Prozess scheint nicht
in Zentralbosnien begonnen zu haben, da man von
diesem Gebiet nicht behaupten kann, dass seine
natiirlichen Bedingungen jenen des adriatischen
Kiistenstreifens ahnlich sind. Der obere Lauf des
Bosna-Flusses hat namlich auch im Neolithikum sehr
gunstige Bedingungen fur die Entwicklung der Land
wirtschaft und eine sesshafte Lebensweise geliefert,
die der Starcevo-Tradition nahe steht. Dieser Prozess
hat also in einem anderen Gebiet begonnen, in anderen
natiirlichen Bedingungen, wo zugleich auch die
realistische Moglichkeit des »unmittelbaren Kontaktes«
von ursprunglich adriatischen und Starcevo-Elernenten
bestanden hat. In diesem Falle ist durch den Zustand in
Obre I lediglich die Endphase dieses Prozesses
dokumentiert.

Erst in diesem Zusammenhang hat die Tatsache
iiber eine drastisch reduzierte Anwesenheit von Stroh
in der Barbotin-Keramik jiingeren Datums in Obre I
eine bestimmte kulturell-chronologische Bedeutung,
aber dies kann nicht als eines der ausschlaggebenden
Elemente fur die Identifizierung einer gesonderten
Kulturphase erachtet werden. Dieser Standpunkt wird
auch durch die Tatsache untennauert, dass alle iibrigen
Elemente der Barbotin-Keramik der zwei altesten
Strata auch wahrend der III und IV Phase in Obre I
beibehalten wurden, und insbesondere durch die
Tatsache, dass ein unveranderter Zustand auch in Arna
utovici registriert wurde, einer Fundstelle, die gernaf
der Periodisierung von A. Benac die jiingste Phase der
Kakanj-Kultur kennzeichnet, als die Starcevo-Kompo
nente jegliche Bedeutung verIoren hatte.!?

Was das zweite Element der kulturellen Differen
zierung der altesten Strata betrifft, und zwar die
Tatsache, dass in dem jiingsten Stratum die nach dem
Brennen mit roter pastoser Farbe gemalten Motive
fehlen, so sind wir ebenfalls der Ansicht, dass auch
dies nicht als zuverlassiger kulturell-chronologischer
Hinweis gelten kann, da es sich urn zwei Einzelfunde
handelt, und in dieselbe Richtung verweisen uns auch
die typologischen Merkmale des glockeformigen
Beines.j" Aus all diesen Grunden konnen wir folgende
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Schlussfo1gerung formulieren: aIle genannten Elemente
der Starcevo-Impresso-Kultur in Obre I zeigen, dass
das erste und zweite Stratum in den Sonden VII und
VIII nicht die kulturelle Entwicklung widerspiegeln,
sondern die innere Entwick1ung der Sied1ung, besser
gesagt die Besiedlungsdynamik der Lokalitat Raskrsce,
wahrend man im kulturell-stratigraphischen Sinne
innerhalb der zwei altesten Strata mit der Existenz
einer einzigen Kulturphase rechnen muss.

Das heikelste Problem in Zusammenhang mit der
Starcevo-Impresso-Kultur ist die Frage ihrer chronolo
gischen Bestimmung, bzw. die Behauptung, dass die
Horizonte I und II in Obre I als alteste bekannte neo
lithische Erscheinung in Zentra1bosnien zum alteren
Neolithikum gehoren.e! Dieser Interpretation zufolge
ist die Starcevo-Komponente chronologisch vollig
unvereinbar mit den entsprechenden Elementen der
Starcevo-Gruppe in ihrem Ursprungsgebiet. Je nach
der angewandten Periodisierung werden dem alteren
Neolithikum namlich die Phase I und II von Proto
Starcevo nach D. Srejovic bzw. Starcevo I nach D. und
M. Garasanin zugeschrieben. Die klassische Entwick
lungszeit der Starcevo-Gruppe bzw. deren Phasen lIa
und lIb werden beiden Periodisierungen zufo1ge als
mittleres Neolithikum identifiziert, und was die
Beziehung zu den Kulturen der Nachbargebiete
betrifft, so werden meist die parallele Existenz mit der
Sesklo-Kultur in Thessalien genannt.V Dies eroffnet
unweigerlich die Frage der Kulturstratigraphie des
Neolithikums in Zentralbosnien sowie der relativ
chronologischen Beziehung der Starcevo-Impresso
Kultur zu den zeitgleichen Erscheinungen in den
Nachbarregionen.

Was die erfasste Kultur-Stratigraphie betrifft, so
liegt vielleicht einer der Griinde fiir eine solche

19 Uber die Funde der Barbotin-Keramik in der II und IV Phase
in Obre [ siehe A. Benac, a.a.O. (Anm, I), T. XXIX, 1-6; T. XXX,
1-6; T. XXXIV, 1--4. Uber die Funde der Barbotin-Keramik in
Arnautovici und an anderen FundsteJIen der Proto-Butmir-Phase
siehe S. Peric, a.a.O. (Anm. 5),22-23.53-60, T. 1,2-3; T. V, 1-7;
T. XXXIII, I; XLIII. 1-2.

20 Glockenformige Beine sind das Merkmal der III Phase der
Siedlung Obre I. A. Benac, a.a.O. (Anm. 1),53, T. XVI, 2; 59, T.
XXVIII,II-14

2\ Ebd., 64.

22 M. Garasanin. Starcevacka grupa, Praistorija jugoslovenskih
zemalja II, Sarajevo 1979, 118-120; D. Srejovic, Kulture mladeg
kamenog doba, Istorija Srpskog naroda I, Beograd 1981, 15-20; S.
Peric, Viseslojna neolitska naselja i problem kulturne stratigrafije
neolita na teritoriji Srbije, Mehrschichtige neolithische Siedlungen
und das Problem der Kulturstratigraphie des Neolithikums in
Serbia, Starinar, XLIX1I998, Beograd 1999, 11-33,34-38.
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chronologische Bestimmung der Starcevo-Impresso
Kultur in der Reihenfolge der Entdeckung bedeuten
derer neolithischer Erscheinungen, die in diesen
Gebieten umgekehrt zu ihrer chronologischen Reihen
folge verliefen. In Zentralbosnien wurde namlich zuerst
die eponyme Lokalitat der jiingsten bzw. der Butmir
Kultur entdeckt. Danach folgten die Forschungen an
den beiden Fundstellen Kakanj-Plandiste und Arnau
tovici, die A. Benac als Vertreter der mittelneolithischen
Kakanj-Kultur identifiziert hat. So fehlte wahrend der
Forschungen in Obre, was die kulturell-chronologische
Stufenfolge betrifft, nur die Anfangsstufe bzw. eine
Kultur des alteren Neolithikums. In einem solchen
Zusammenhang war die Entdeckung von Strata, die in
jeder Hinsicht den Schichten der Kakanj-Kultur
vorausgingen, Grund genug, urn die ersten beiden
Strata in Obre I als eine gesonderte Kultur des alteren
Neolithikums zu identifizieren.

Durch die Bestimmung der alterneolithischen
Starcevo-Irnpresso-, der mittelneolithischen Kakanj
und der jiingerneolithischen Butmir-Kultur in Zentral
bosnien wurde nochmals die aus drei Perioden beste
hende Entwicklung des Neolithikums auf dem Balkan
bestatigt sowie die dreistufige kulturstratigraphische
Vorstellung tiber das Neolithikum der ostlichen Adria
kiiste, was automatisch den direkten Vergleich des
zentralbosnischen Neolithikums mit den unmittelbar
benachbarten Gebieten, aber auch mit entfernten
Regionen ermoglichte. So wird die Starcevo-Impresso
Kultur von S. Batovic in Zusammenhang mit dem
Ende den Stu fen II und III der Impresso-Kultur an der
ostlichen Adriakiiste gebracht.T' In demselben Sinne
wird die Starcevo-Impresso-Kultur auch von S. Dimi
trijevic bestimmt, der sie als mit der Starcevo-Linear
B-Stufe zusammenhangend betrachtet bzw. mit der
fruhklassischen Starcevo-Kultur.e"

Ohne dies eingehend zu analysieren, hat M. Gara
sanin festgestellt, dass die Grundungszeit der Siedlung
Obre I ungefahr zeitgleich mit dem Bestehen der
Sesklo-Gruppe in Thessalien datiert werden kann.2S

Dies war im Grunde die erste Unstimmigkeit mit der
Chronologie der Starcevo-Impresso-Kultur nach A.

Benac, da der behauptete Zusammenhang ihres
Anfangs mit der Sesklo-Gruppe zugleich auch ihre

Zuordnung zum mittleren Neolithikum bedeutete.
Obwohl dieser Standpunkt vollkommen begrundet
war, ist die entsprechende Wirkung ausgeblieben.

Es ist jedoch moglich, zu denselben Schlussfolge
rungen durch das Verfolgen bestimmter Behauptungen
von A. Benac selbst zu gelangen. Diese sind in gewissem
Umfang inkonsequent, und zwar wegen des Bestrebens,

die Zugehorigkeit der Starcevo-Impresso-Kultur zum
alteren Neolithikum zu beweisen, und ebenso werden
die bereits akzeptierten Interpretationen bezuglich des
Problems der Neolithisierung auBer acht gelassen bzw.
die Frage der wechselseitigen Beziehungen der groBen
Etappen des Neolithikums in den herausgelosten
neolithischen Zonen auf dem Balkan.

Wenn man namlich den Inhalt und die Moglich
keiten der Synchronisierung der groBen Etappen des
Neolithikums der einzelnen ex-jugoslawischen
Regionen erortern mochte, dann wurde gerade am
Beispiel der Starcevo-Impresso-Kultur festgestellt,
dass sich die stufenweise Abspaltung der groBen
Etappen des Neolithikums durchaus argumentiert
belegen lasst und dass auch in diesem Faile die Ver
zogerung der Ubergangsperioden in der Ubergangs
sowie in der adriatischen Zone durchaus spiirbar ist im
Vergleich zur ostl ichen Zone des Zentralbalkan.i''

Wenn man die geltenden kulturell-chronologischen
Synchronismen in Betracht nimmt sowie die Annahme
der Behauptungen tiber primate, sekundare und
tertiare Zentren der Neolithisierung bzw. tiber die
sukzessive oder graduelle Zuwanderung, so ist die
obige Behauptung ganz und gar nicht strittig, was den
rein chronologischen Aspekt anbelangt, da man
keinesfalls davon ausgehen kann, dass in jeder Region
die altesten neolithischen Erscheinungen zugleich
beginnen und fortdauern. Die obige Feststellung ist
jedoch sinnlos, wenn eine kulturelle Erscheinung, in
diesem Faile die Starcevo-Gruppe, einer Etappe des
Neolithikums zugeschrieben wird, und ihre periphere
Variante einer anderen, jedoch nicht der jiingeren,
sondern der alteren Etappe zugeschrieben wird, ohne
dabei ihre chronologische Bestimmung im Ursprungs
gebiet in Frage zu stellen.

Ebenso, was Zentralbosnien betrifft, ist m.E. auch
der Standpunkt tiber die ausschlieblich in eine Richtung
verlaufende stufenweiseAbspaltung der graBen Etappen,
und zwar von Ost nach West, unhaltbar. Denn wenn
Zentralbosnien mit der Starcevo-Impresso-Kultur der
Kategorie der tertiaren Zentren der Neolithisierung
zugeordnet wird und wenn diese chronologisch urn

einiges hinter der ostlichen Zentralbalkan-Region

23 Batovic, ladranska zona, Praistorija jugoslovenskih zemalja
II, Sarajevo 1979,489. 517-518, 523.

24 S. Dimitrijevic, Sjeverna zona, Praistorija jugoslovenskih

zemalja II, Sarajevo 1979. 234, 245.
25 M. Garasanin, a.a.O. (Anm. 22), 143.
26 A. Benac, M. Garasanin, D. Srejovic, Praistorija jugoslo

venskih zemalja 1/, Uvod, Sarajevo 1979.29-30.
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zuriicksteht, dann liegt die Feststellung nahe, dass dieses
Gebiet bzw. diese Kultur sich in derselben oder
ahnlichen Position in Bezug auf die Adriaregion
befindet, was die Elemente der Impresso-Kultur be
trifft. Dies bedeutet, dass diese Elemente von Batovic'
Stufe III der adriatischen Impresso-Kultur in Zentral
bosnien bereits zum mittleren Neolithikum gehortcn.

Bei der chronologischen Bestimmung der altesten
Kultur in Zentralbosnien wurde jedoch weder das erste
noch das zweite Prinzip beriicksichtigt. Wir haben
bereits hervorgehoben, dass das Prinzip der stufen
wei sen Abspaltung von Ost nach West durch die
Tatsache gestort ist, dass die Starcevo-Irnpresso
Kultur dem alteren und die entsprechende Phase der
Ursprungskultur (Starcevo lIb) dem entwickelten
mittleren Neolithikum zugeordnet wurde. Was die
Beziehung zur adriatischen Impresso-Kultur betrifft, so
wird in erster Linie die Tatsache auBeracht gelassen, dass
man beim Vergleich mit den entsprechenden Funden
an der ostlichen und westlichen Adriakiiste feststellen
kann, dass die Funde der mittelbosnischen Impresso
Keramik dem mittleren Neolithikum viel naher stehen
als dem jungeren, was gewissermaBen auch von A.
Benac selbst festgestellt wird. 27

Andererseits wird bei einigen detaillierteren chro
nologischen Erorterungen die Existenz einer gewissen
chronologischen Distanz zwischen der Adriakiiste und
Zentralbosnien vernachlassigt, und zwar im Sinne des
Verhaltnisses zwischen den primaren und den tertiaren
Kulturzentren. Zugleich wird noch ein weiterer Schritt
unternommen - man besteht auf der parallelen Exis
tenz der adriatischen Komponente der Starcevo
Impresso-Kultur und der vermuteten zeitgleichen
Phase des alteren Neolithikums, und zwar nicht nur
der ostlichen, sondern auch der entsprechenden
Phasen der alterneolithischen Gruppen der westlichen
Adri akiiste.2H

Zum Schluss mochten wir uns dem Standpunkt
zuwenden, durch welchen auch A. Benac, wenn auch
indirekt, die Starcevo-Impresso-Kultur zum mittleren
Neolithikum zuordnet. Bei der Erorterung der
geographischen Bedingungen der Neolithisierung
einzelner Regionen hebt A. Benac hervor, dass West
bosnien wahrend des gesamten alteren Neolithikums
unbesiedelt geblieben ist, da die Phase des spaten Star
cevo (Gonja Tuzla VI) nicht im alteren Neolithikum
auftritt, und er stellt zudem fest, dass auch in Zentral
bosnien eine ahnliche Situation bestanden hat.29 Beide
Regionen werden als Beispiele fiir tertiare Zentren der
Neolithisierung genannt, in welche Elemente des spaten
Starcevo vorgedrungen waren. 3D

CTAPI1HAP LII200 I.

Durch die Definition der Proto-Butmir-Phase, deren
erster Teil im chronologischen Sinne dem Ende der
Starcevo- und dem Beginn der Vinca-Gruppe und deren
zweiter Teil der friihen Vinca-Phase Vinca-Turdas I
entspricht, wurde die bisherige Unstimmigkeit iiber
wunden, derzufolge die Starcevo-Gruppe in ihrem
Ursprungsgebiet sowie deren nordbosnische Variante
von der Vinca- Kultur aus dem jimgeren Neolithikum
abgelost wird und ihre aulserste periphere Variante in
Zentralbosnien von der Kakanj-Kultur aus dem mittleren
Neolithikum. Zugleich wurde auch die Starcevo
Impresso-Kultur in die annahernd identische chrono
logische Ebene mit der entsprechenden Phase (Starcevo
lIb) im Ursprungsgebiet gesetzt.

All dies fiihrt zur Feststellung, dass die Siedlung
Obre I wahrend der zweiten Halfte des mittleren Neo
lithikums gegrimdet wurde, und dies bedeutet, dass die
Starcevo-Irnpresso-Kultur wahrend der Phase Starcevo
lIb gegrimdet wurde und teilweise zeitgleich mit der
Phase Starcevo III war.

Wir haben bereits erwahnt, dass bei der Interpreta
tion der Genese der Starcevo-Impresso-Kultur an erster
Stelle sowohl die kulturelle als auch die ethnische
Dualitat betont wurde. Dabei wurde ihre rasche
Harmonisierung durch den Stand der Gesellschafts
organisation der neolithischen Gerneinschaften
begnindet, die auf den Grundsatzen der exogamen Ehe
basierte.I! Andererseits wird als Hauptursache fiir das
Erloschen der Siedlung Obre I der durch die Endogamie
bedingte genetische Verfall genannt.32

Da es sich hierbei urn zwei gegenteilige Feststel
lungen handelt, sind wir der Ansicht, dass dieser Stand
punkt von A. Benac vermutlich auf der Annahme griin
dete, dass die Siedlung in Obre I der einzige Vertreter
der Starcevo-Impresso-Kultur im zentralbosnischen
Gebiet war und dass nach gewisser Zeit deren
Bewohner gezwungen waren, einen derart wichtigen
Grundsatz der Gesellschaftsorganisation zu missachten,
wie es das Verbot cler Ehe zwischen den Mitgliedern
aus derselben Sippe gewesen ist. Dies bedeutet, dass
wegen dem Fehlen von zeitgenossischen Siedlungen

27 A. Benae, a.a.O. (Anm. 2), 391-392.
28 A. Benae, a.a.O. (Anm. 1),77-79,98-100.
29 A. Benae, Conditions geographiques du processus de

neolithisation dans certaines regions de I'Europe, Problernes de la
neolithisation dans eertanes regions de I'Europe. Acte du Colloque
international (Praee komisji areheologieznej, 21) Wroclaw, Polska
akademia nauk, Krakov 1980, 39-40.

30 Ebd., 42.
31 A. Benae, a.a.O. (Anm. 2), 386-387.
32 A. Benae, a.a.O. (Anm. 1), 102.
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in unmittelbarer Nachbarschaft die Bewohner del' neo
Iithischen Siedlung Obre I gezwungen waren, in Endo
gamie zu leben, die unweigerlich zum Aussterben
ihrer Sippe fuhren musste. Diesel' Zeitraum dauerte,
gernaf del' von M. Gimbutas aufgestellten absoluten
Chronologie.P mindestens 500 Jahre, was recht inak
zeptabel ist, da eine endogamisch lebende Gemein
schaft, wie sie in Obre I existieren konnte, weitaus
friiher degenerieren und aussterben wiirde.

Zweitens, obwohl in Zentralbosnien bis zum
heutigen Tage keine weitere Siedlung del' Starcevo
Impresso-Kultur gefunden wurde, kann man dennoch
nicht mit Sicherheit behaupten, dass Obre I deren ein
ziger Vertreter war. Sollte dies jedoch del' Fall gewesen
sein, so konnte man die Unmoglichkeit, sich an den
Grundsatz del' Exogamie zu halten, nur wahrend del' II
und II Lebensphase in Obre I rechtfertigen, da
wahrend del' Phase IV in ganz Zentralbosnien neue
neolithische Siedlungen gegrundet werden (Kakanj
Plandiste, Tuk, Okoliste I, Papratnica-Zagrebnice, Arna
utovici). Obowhl Obre I mit seinen jimgsten Phasen
ebenso wie die genannten Fundstatten demselben
Kulturkreis angehorten, steht auBer Zweifel, dass die
Bewohner diesel' Siedlungen nicht nul' zu einer einzigen
Sippe gehorten, so dass nochmals die Bedingungen
geschaffen wurden, urn in Obre I die Endogamie zu
beenden. Diese Tatsache lasst uns wieder am Stand
punkt zweifeln, dass die Hauptsursache fur die Been
digung des Lebens in Obre I die genetische Degenerie
rung seiner Bewohner war, welche durch Endogamie
verursacht wurde.

Dadurch wird ersichtlich, dass die Interpretation des
Entstehungsprozesses del' Starcevo-Impresso-Kultur
und die Erklarung del' Ursachen fur das Erloschen del'
Siedlungen an del' Fundstatte Obre I zwei sich
gegenseitig ausschlieBende Standpunkte sind, die auch
unabhangig voneinander nur schwer haltbar sind, so
dass wir den Standpunkt vertreten, dass die Grunder del'
Siedlung Obre I derselben Populationsbasis angehorten
und sich hier mit einem bereits ausgepragten kulturellen
Ausdruck ansiedelten. Ebenso sind wir del' Ansicht,
dass del' Entstehungsprozess dieses kulturellen Aus
drucks sich in einem anderen, auBerhalb von Bosnien
Herzegowina liegenden Gebiet abspielte.

AbschlieBend, was den kulturellen Charakter und
die Chronologie del' Starcevo-Impresso-Kultur in
Zentralbosnien betrifft, kann man nicht einige Fragen
auBer acht lassen, die eher formalen, als essentiellen
Charakters sind. Wir haben bereits die Feststellung
erwahnt, dass die Starcevo-Kornponente in Obre I eine
besondere Variante del' Starcevo-Gruppe darstellt, die

wahrend del' Phase Starcevo IIb enstanden ist. 34

Hinsichtlich aller bisherigen Schlussfolgerungen sind
wir del' Ansicht, dass del' gesamte kulturelle Inhalt,
und nicht nul' die Starcevo-Komponente del' altesten
Horizonte in Obre I, durchaus berechtigt als besondere
Variante del' Starcevo-Gruppe angesehen werden
kann, die durch Funde del' adriatischen Impresso
Keramik bereichert wurde. Naturlich stellt sich hierbei
auch die Frage del' Bezeichnung, da unseres Erachtens
zwei wesentliche Griinde bestehen, in diesem FaIle
nicht den Terminus Kultur zu verwenden.

Erstens, in Bosnien-Herzegowina ist uns bisher nur
eine einzige Fundstatte mit einem derartigen kulturellen
Inhalt bekannt, bzw. als gesonderte Kultur sind nur die
zwei altesten Strata einer neolithischen Siedlung
bestimmt worden.

Zweitens, del' Terminus Starcevo-Kultur wird
nicht einmal in ihrem Ursprungegebiet verwendet, wo
man im Rahmen des Balkan-Mitteldonau-Komplexes
von den Kulturgruppen Karas, Kris odeI' Starcevo
spricht. Daher ware vielleicht am adaquatesten, wenn
neben del' Bezeichnung Starcevo-Irnpresso-Gruppe
odeI' nur Obre I auch die mittelbosnische Variante del'
Gruppe Starcevo stehen wiirde, wie dies del' Fall mit
Gornja Tuzla ist. 35

Wahrend del' Forschungen an del' Fundstatte
Raskrsce war del' kulturelle Charakter del' beiden
altesten Strata del' neolithischen Siedlung Obre I
vollkommen unbekannt, so dass einige Standpunkte,
die mittlerweile korrigiert wurden, damals durchaus
realistisch erschienen. Die Forschungsergebnisse des
Neolithikums in Albanien haben gezeigt, dass die
Starcevo-Variante in Obre I bzw. die Starcevo
Irnpresso-Kultur nach A. Benac kein Einzelphanomen
ist und dass ihrer Entstehung ein langerer Zeitraum
von kulturellen Einfliissen und Annaherungen
vorausgegangen war, del' sich gerade auf albanischem
Territorium abgespielt haben konnte, am Kreuzweg
del' drei groBen Kulturkomplexe jener Zeit.

Die ersten Starcevo-Elemente auf albanischem
Territorium wurden wahrend del' Forschungen an del'
Fundstatte Cakran im Zeitraum 1969170 entdeckt. Die
darauffolgenden Forschungsergebnisse haben gezeigt,
dass es im albanischen Gebiet moglich war, drei
neolithische Zonen herauszulosen. Die erste - im

33 M. Gimbutas, Chronology of Obre I and Obre II, Wisscn
schaftliche Mitteilungen des Bosnisch-Hercegowinischen Landes
museums, Band IV, Heft A, Sarajevo 1974, 16.

34 A. Benac, a.a.O. (Anm. I), 76
35 M. Garasanin, a.a.O. (Anm. 22), 137.
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Nordwesten Albaniens in den Gebieten Kukes,
Peshkopia und auch Burrel, die sowohl geographisch
als auch kulturell zum Zentralbalkan bzw. zur
Starcevo-Gruppe gravitieren, die zweite - im Siidosten
Albaniens im Gebiet Korea, das zu Mazedonien und
Thessalien gravitert, und die dritte, die das westliche
und siidwestliche Albanien umfasst, welches zur
Adriakiiste orientiert ist.

Aufgrund der Intensitat der Funde der Starcevo
Keramik, bzw. ihres Auftretens an den einzelnen Fund
statten werden wir versuchen, die Dynamik des Vor
dringens von Starcevo-Elementen auf das albanische
Territorium zumindest annahernd zu rekonstruieren,
ebenso wie die grundlegenden Prinzipien ihrer
Annaherung bzw. der Entstehung ihrer Varianten. In
diesem Sinne werden wir mit der Analyse des
kulturel1en Charakters und der Chronologie der
Siedlungen im Nordosten Albaniens beginnen, da die
bisherigen Forschungsergebnisse gezeigt haben, dass
die Elemente der Starcevo-Gruppe am intensivsten im
Gebiet Kukes verteten sind, und zwar im Rahmen der
Phasen I-II an der Fundstatte Kolsh, weiters im Gebiet
Peshkopia an der Fundstatte Burim, und in weitaus
geringerem Umfang an der Fundstatte Cetush.

Was die Anwesenheit der Starcevo-Kornponente
in den Kulturgruppen auf albanischern Territorium
betrifft, so stellt die neolithische Siedlung an der
Fundstatte Koish den ergiebigsten Fundort dar, und
somit auch den zuverlassigsten MaBstab fur die kul-tu
rell-chronologische Bestimmung der iibrigen Starce
vo-Funde in diesem Gebiet. Die Forschungsergebnisse
an der Fundstatte Koish I-II haben gezeigt, dass es
sich hier urn Uberreste einer neolithischen Siedlung
mit zwei eindeutig herausdifferenzierten Strata, Kolsh
I-II, handelt, zwischen denen eine kulturel1e und
chronologische Kontinuitat besteht. In kultureller
Hinsicht wei sen beide Strata eine ausgepragte
Verwandtschaft mit den entsprechenden Strata der
Siedlung Obre I auf, so dass das altere Stratum (Kultur
Kolsh I) in einen unmittelbaren genetischen Zusammen
hang mit der Starcevo-Gruppe gebracht wurde, wobei
es in genetischer Hinsicht als zum alteren Neolithikum
gehorig bestimmt wurde, wahrend das jimgere Stratum
(Koish II) als besondere Variante der Cakran-Kultur
als mittleres Neolithikum bestimmt wurde.F'

Das wichtigste Kulturmerkmal im Stratum Kolsh I
stammt von den Elementen der Starcevo-Gruppe, in
der die mit organisierten Barbotin-Motiven verzierte
Grobkeramik iiberwiegt, aber es treten auch Plastik
applikationen aus Starcevo auf sowie einfache ein
geritzte Impresso-Motive, deren Ausfiihrungsweise

CTAPI1HAP UllOOI.

ebenfalls typisch fur den Balkan-Mitteldonau
Komplex bzw. fiir die Gruppe Starcevo ist. 37

Der iiberwiegende Teil der Keramikware ist
kulturell von der bemalten Starcevo-Keramik gepragt,
wo auf rotem Hintergrund vorwiegend geradlinige
geometrische Motive in brauner Farbe oder in der
Farbe des Weinsatzes gemalt wurden, aber es wurden
auch spiralforrnige Motive verzeichnet.P' AuBer der
bemalten Keramik vorn Starcevo-Typus wurden auch
einige Fragmente mit aufgemalten braunen und roten
Bandmotiven auf weiBem Hintergrund gefunden, die
in direkten Zusammenhang mit der Sesklo-Kultur bzw.
mit dem thessalischen mittleren Neolithikum gebracht
werden.I? Zur Feinkeramik gehoren auch die in gerin
gerer Anzahl ausgegrabenen Funde der adriatischen
Kulturkomponente mit dem Trernolo-Motiv in feiner
Ausfiihrung, von dem festgestellt wurde, dass es in
diesem Gebiet bis in das jiingere Neolithikum fort
bestanden hat.40 Zum Starcevo-Kulturkreis gehoren
auch die Elemente der geistigen Kultur, die ihren
Ausdruck in den vierbeinigen Opferaltaren findcn."'
Hieraus wird ersichtlich, dass das altere Stratum der
neolithischen Siedlung an der Fundstatte Koish in
kulturel1er Hinsicht eine besondere Variante der
Starcevo-Gruppe darstellt, die durch geringfugige
Funde der thessalischen bemalten und der adriatischen
Impresso-Keramik bereichert wurde.

Der kulturelle Inhalt des Stratums Kolsh II ist
weitgehend verandert im Vergleich zum vorhergenden.
Zwar iiberwiegt bei der Grobkeramik auch weiterhin die
Starcevo-Komponente mit Barbotin-Verzierungen,42

andererseits unterliegt die mittlere polierte und Fein
keramik wesentlichen Veranderungen, angefangen vom
Herstellungsverfahren, den vertretenen Formen, den
Verzierungstechniken bis hin zu den ornamentalen

36 M. Korkuti, L'agglorneration prehistorique de Kolsh, Iliria
Vll-Vlll, 1977-1978, Tirana 1978, 244; ders., L'habitat neolithique
de Kolshi, lliria, 1983-2, Tirana J983, 49-51; ders., Neolithikum
und Chalkolithikum in Albanien, Mainz 1995, F. Prendi, Le
neolithique et l'eneolithique en Albanie, lliria VI, Tirana 1976,
49-77; dres., Le neolithique ancien en Albanie, Germania 68/2,
1990,399-426

37 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36,1995), T. XX-XXI, T. 19, 1-8.
3X F.Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1990), Fig. 4, 1-10; Korkuti, a.a.a.

(Anm. 36, 1995), T. XVIII, 1-12; T. XIX, 1-5, 7-14; T. 18, 1-10.
39 M. Korkuti, a.a.a. (Anm. 36,1983,2),49, T. VI, 13-15, T.

VII, 6; ders., a.a.a. (Anm. 36, 1995),68; F. Prendi, a.a.a. (Anm. 36,
1990),409.

40 F. Prendi, a.a.a. (Anm. 36, 1990),407, Fig. 4, 16.
41 M. Korkuti, a.a.a. (Anm. 36, 1995), T. LXVII, 1-2,4-5; T.

21, 1-10.
42 M. Korkuti, a.a.a. (Anm. 36, 1983-2), 31-39, T. XVII,

9-13; M. Korkuti, a.a.a. (Anm. 36,1995), T. LXIII, 9-14.
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Motiven. 1m kulturellen Sinne konnten die genannten
Veranderungen zwei Kulturkonzepten zugeordnet
werden. Das erste und zahlreichere ist die lokale
Version eines weit verbreiteten kulturellen Ausdrucks,
in dem die monochrome Keramik mittlerer Qualitat
iiberwiegt, die mit eingeritzten geometrischen Motiven
oder verschieden modellierten und organisierten
plastischen Applikationen verziert ist. Von den neuen
Keramikformen sind die vierbeinigen Kult-Rhytone
am bezeichnendsten. Die genannten Elemente stellen
das Hauptmerkmal der Cakran-Gruppe bzw. Dunavec
I-II dar. 43 Die zweiten, geringfiigig schwacher
vertretenen Funde stellen Elemente des jiingeren
Balkan-Anatolien-Komplexes mit der grau- und
schwarzpolierten Keramik dar, die mit plastischen
Warzen oder Kanneluren verziert ist sowie mit
eingeritzten band- oder spiralformigen Motiven, die
mit punktformigen Einstichen gefiillt sind, die in
kulturell-chronologischem Sinne mit der Friihphase del'
Vinca-Kultur in Zusammenhang gebracht werden.i"
Gerade wegen der genannten Kulturelemente wurde
das Stratum Kolsh II als besondere Variante der mittel
neolithischen Kultur Cakran definiert, in der adriatische
und Motive aus dem mittleren Balkan miteinander
verflochten sind. 45

Was den Zusammenhang mit der Starcevo-Gruppe
betrifft, so wurde die Phase Kolsh I gleich mit der
nahesten Starcevo-Siedlung ihres Ursprungsgebiets
bzw. mit der »Siid-Morava-Kosovo-Variante« in
Verbindung gebracht, und zwar mit der Siedlung an
der Fundstatte Rudnik.i? Ungeachtet der Tatsache,
dass an der Fundstatte Kolsh I die weiB und dunkel
bemalte Keramik gemeinsam auftreten, ist es in Bezug
auf das sonstige Repertorium an Motiven, insbesondere
auf die ungeradlinigen Motive, durchaus begriindet,
wenn behauptet wird, dass die Phase Kolsh I den Phasen
Rudnik III bzw. Starcevo lIb nach M. Garasanin
entspricht."? Andererseits wurde in Bezug auf die
Kulturgruppen der ostlichen Gebiete festgestellt, dass
der Phase Kolsh I in Mazedonien die Phase Anzabego
vo - Vrsnik III entspricht, als in dieser Gruppe zum
erstenmal das spiralformige Motiv auftritt, und in West
bulgarien die Phase Kremikovci Ib bzw. Galabnik 111.48

Zugleich wurde festgestellt, dass eine gewisse lrber
einstimmung zwischen der Phase Kolsh I und den
Vertretem des alteren Neolithikums der Ubergangs
zone des nordwestlichen Balkan besteht bzw. mit der
Starcevo-Impresso-Kultur in Obre 1.49

Ebenfalls wurde, auBer der Parallele mit der Friih
phase der Vinca-Kultur, sogleich die kulturell-chrono
logische Verwandtschaft des jiingeren Stratums Kolsh

II festgestellt, mit den mittelneolithischen Kulturen
Zentralbosniens und Dalmatiens bzw. mit der Proto
Kakanj- und Danilo-Kultur.P''

Hieraus geht hervor, dass die Lage in der Siedlung
an der Fundstelle Koish sowohl in stratigraphischer als
auch in kultureller Hinsicht nahezu identisch mit jener
in Zentralbosnien, an der Fundstelle Obre I, ist. Auf diese
Tatsache wurde besonders im Rahmen der Bestimmung
der Proto-Butmir-Phase hingewiesen, als festgestellt
wurde, dass das wichtigste Kulturmerkmal der altesten
Strata an beiden genannten Fundstellen (Koish I, Obre
III-II) von der Starcevo-Komponente stamrnt, die mit
nur wenigen Funden der adriatischen Impresso-Kultur
versetzt ist. 51 Es gibt zwar auch gewisse Unterschiede
beziiglich des lnhalts der mobilen Funde, die zweifellos
durch die geographische Lage dieser Fundstellen
bedingt sind. Diese Unterschiede lassen sich auf die
Schlussfolgerung zuriickfiihren, dass das Repertorium
der Keramikfunde in Obre I etwas bescheidener im
Vergleich zu den Funden des Stratums Kolsh list, wo
eine gr6Bere Anzahl von Funden der bemalten Starcevo
-Keramik vertreten ist, und damit auch eine gr6Bere
Vielfalt von geradlinigen Motiven.V In Obre I fehlt
auch das gemalte Spiralenmotiv, das im Stratum Koish
I fast genauso haufig vertreten ist wie die iibrigen
Motive.V Natiirlich besteht auch ein Unterschied, was
die Anwesenheit der bemalten Keramik thessalischer
Herkunft betrifft, die den kulturellen Inhalt der

43 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), T XXX-XXXI; T
XXXVI; T XXXVIII, T XLI; T XLVI; T LI-LIII; T LX; T LXII,
I-II; T LXIV; T LXVIII, 14-18.

44 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1976), 61; M. Korkuti, a.a.O.
(Anm. 36,1978),244; dres., a.a.O. (Anm. 36, 1983-2),36-38,47,
T XV, 1-12; T XIX, T XX, 1-8, II; ders., a.a.O. (Anm. 36,1995),
T LXV, 1-7; T LXVI, 3, 5-6. 8; T LXVII, 1-13, 16,21.

45 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1978), 224; ders., a.a.O.
(Anm. 36, 1995), 160.

46 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995),71.
47 Ebd.; ders., a.a.O. (Anm. 36, 1978),244; ders., a.a.O. (Anm,

36, ]983-2),49-51; ders., a.a.O. (Anm. 36, 1995); F. Prendi, a.a.O.
(Anm, 36,1976),49-77; ders., a.a.O. (Anm. 36,1990),399-426.

4H Prendi, a.a.O. (Anm. 36,1990),409.
49 Ebd.,409.
50 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1983-2),46-48,51; A. Benac,

a.a.O. (Anm. 2),408-410; ders., Neki problemi odnosa Makedonije
i zapadnog Balkana u neolitskom dobu, Macedoniae acta archae
ologica 10, ]985-]986, Skopje 1989, 9-23; S. Batovic, a.a.O.
(Anm. 23), 566-567.

51 S. Peric, a.a.O. (Anm. 5), 18.
52 A. Benac, a.a.O. (Anm. I), T XVI; T. XVIII, 4-8; T XXI;

T XXIV, 1-6; M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), T XVIII, 1-9;
T XIX, 1-6,7-9; T. 18, 1-10.

53 A. Benac, a.a.O. (Anrn, 2), 379; M. Korkuti, a.a.O. (Anm.
36,1995) T XVIII, 10-12; TXIX, 13.
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Fundstelle bereichert hat, die in grofserer Nahe zu
Thessalien liegt. 54 Wie man sieht, ist die Starcevo
Komponente des Horizonts Kolsh I noch starker betont
als in Obre I, was auch verstandlich ist, wenn man die
Entfernung dieser Fundorte zum Ursprungsgebiet
Starcevo in Betracht nimmt, abel' auch die Entfernung
yom kulturellen Inhalt bzw. die Vielfalt del' Funde, die
sich in grbBerer Nahe del' Starcevo-Siedlungen Rudnik
bzw. Gornja Tuzla befinden.

Dem jiingeren Stratum Kolsh Il entsprechen
teilweise die Phasen IIIund IV in Obre I bzw. del' erste
Teil der Proto-Butmir-Phase. Wie jedoch bereits
betont wurde, weist das Material des Stratums Kolsh I,
was den Inhalt del' mobilen Funde betrifft, die grbl3ten
Analogien zum Material aus Arnautovici auf, das zum
Zeitraum der erstmaligen massenhaften Verwendung
von schwarzgeglatteter Keramik und der Spiralen- und
Bandverzierungen gehort, bzw. zum zweiten Teil der
Proto-Butmir-Phase.P

1m benachbarten Gebiet Peshkopia spielen die
Starcevo-Elernente an del' Fundstelle Burim eine
bedeutende Rolle, wahrend die erste Phase an der Fund
stelle Cetush weitaus armer an Starcevo-Elementen ist
und die Fundstelle Topojan nur Einzelfunde aufweist.
Was die Fundstelle Burim betrifft, soll betont werden,
dass diese bislang die einzige neolithische Siedlung
auf albanischem Territorium ist, bei del' del' Inhalt der
Keramikfunde ausschlieBlich aus Elementen der
Starcevo-Gruppe besteht. Das grundlegende Merkmal
del' Keramik aus dieser Siedlung ist das absolute
Vorherrschen von Grobkeramik im Vergleich zur
Feinkeramik. Die Grobkeramik zeichnet sich, aul3er
durch die iiblichen Starcevo-Formen, auch durch die
Barbotin- und in geringerem Umfang durch die
Impresso-Keramik aus. Die Impresso-Dekorationen
sind vorwiegend durch die Zupftechnik sowie durch
Eindriicken des Fingers oder Fingernagels ausgefuhrt.I"
Unter den Funden del' Irnpresso-Keramik sind auch
zwei Fragmente erwahnt, die dem Devoll-Typus
zugeschrieben werden, einer lokalen Variante diesel'
Verzierungsweise.P?

Zudem sollen noch drei Fragmente bemaItel' Kera
mik erwahnt werden, von denen behauptet wird, dass
es sich urn braune Linienmotive handelt, die auf roter
Grundlage aufgemalt wurden. Es handelt sich urn Ober
flachenrnotive, die bei del' kulturell-chronologischen
Bestimmung der Fundstelle nicht beriicksichtigt wurden,
obwohl sie in typologischem Sinne mit den Funden des
Stratums Kolsh I in Verbindung gebracht werdcn.P"

In kultureller und chronologischer Hinsicht wurde
das Stratum Burim I als gesonderte nordwestalbanische
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Kulturgruppe definiert, die sich nach F. Prendi in das
Ausbreitungsgebiet der Gruppe Starcevo I »eingebettet«
hat. Beziiglich aller festgestellten Starcevo-Elemente,
wurde die Gruppe Burim I als Gruppe des alteren Neo
lithikums bestimmt, die nach F. Prendi der Ubergangs
peri ode Starcevo I/IIa entspricht.59

Die Tatsache selbst indessen, dass an dieser Fund
stelle dennoch Funde der bemalten Starcevo-Keramik
vorkommen, zeugt davon, dass hier womoglich zwei
neolithische Strata zu erwarten sind oder dass das
gesamte neolithische Material einer der weiter
entwickelten Phasen del' Starcevo-Gruppe entspricht.
Hinsichtlich des veroffentlichten Materials sowie der
zitierten Angaben zur Stratigtraphie und zu den
Funden bemalter Keramik erscheint uns die zweite
Vermutung wahrscheinlicher zu sein.

Von del' zweiten Fundstelle im Gebiet Peshkopia
bzw. des sen altester Phase Cetush I verfiigen wir iiber
eine geringe Anzahl von Keramikfunden, deren
wichtigste Merkmale, trotz der Tatsache, dass Impresso
Funde zahlreicher als Barbotin-Funde sind, auf eine
Starcevo-Basis hinweisen. In kulturell-chronologischem
Sinne wurde die Phase Cetush I als alteres Neolithikum
bestimmt und mit der Phase Burim 1 in Zusammenhang
gcbracht.P" Wenn man jedoch die Funde del' jiingeren
Phase Cetush II in Betracht nimmt, die eben falls zum
Kulturkreis Cakran-Dunavec gehort und deren ein
geritzte Motive eine gewisse Ahnlichkeit mit den Funden
aus Trnska Tumba aufweisen.v' aber auch mit den
Schalenformen del' Phase Cetush 1,62 so ist die altere
Phase dieser Siedlung dem Ende Starcevo-Gruppe viel
naher als del' Zeit ihrer vollen Entfaltung.

Fiir die neolithische Siedlung an del' Fundstelle
Topojan, deren altere Phase Topojan I zum Kulturkreis
Cakran - Dunaves Kolsh II gehort, werden nul' zwei
Fragmente mit Barbotin-Verzierung genannt, so dass

54 M. Korkuti, a.a.O. (Anm, 36, 1995), 68.
55 S. Peric, a.a.O. (Anm. 5), 56-59, Tabela 2.
56 F.Prendi-Zh. Andrea, Nouvelles donnees sur Ie neolithique

en Albanie, lliria /981,2, Tirana 1981. 28-31; F. Prendi, a.a.O.
(Anm. 36, 1990), 404--406, Fig. 3; M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36.
1995), T. 23-24.

57 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), 75, T. 24, 7-8.
58 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36,

1990),406.990),404; M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995),75.
59 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1990),406.
60 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), 78-82, T. 26.
61 A. Bunguri, Vendbanimi neolithik i Topojanit, (L'habitat

neolithique de Topojan, Iliria 1991, 1-2, Tirana 1991, 13-17; M.
Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), T. LXXI; A. Benac, a.a.O. (Anm.
2), T. LXXII, 2-6; S. Peric, a.a.O. (Anm. 5), 81-82.

62 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), T. LXXI; T. 26, 3, 5.
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es sich in diesem Faile tatsachlich nur urn eine
sporadische Anwesenheit der Starcevo-Komponente
im gesamten kulturellen Ausdruck dieser Siedlung
handelt.P'' Was die kulturell-chronologischen Parallelen
dieser Siedlung mit verwandten Phanornenen auBerhalb
des albanischen Territoriums betrifft, so wird auBer der
Beziehung mit der dalmatinischen Danilo-Gruppe auch
auf die Moglichkeit der Parallele mit Vinca A2-B 1
hingewiesen.I'" Die jiingere Phase dieser Siedlung, die
meist mit der Phase Blaz III oder mit der Siedlung
Dersnik in Zusammenhang gebracht wird, enthalt
Keramikfunde mit eingeritzten Motiven vom Typus
Lisicici, die zusammen mit den ubrigen Keramikfunden
eindeutig darauf hinweisen, dass diese Siedlung im
Verlauf des jiingeren Neolithikums entstanden ist, aber
dass sie mit ihrer jiingeren Phase auch deren absch
lieBende neolithische Etappe umfasst.P''

In zentralen Teil der nordlichen Zone, im Gebiet
Burrel, finden wir in zwei Hohlensiedlungen Starcevo
Elemente vor, und zwar in der Phase II der Hohle Blaz
sowie in der Phase I der Hohle Nezir. In der Hohle Blaz

wurde eine 0,80 m diinne Kulturschicht festgestellt,
wovon 0,26 m zur Phase oder Gruppe Blaz II gehoren.v"
Die wichtigste kulturelle Pragung dieser Gruppe
stammt von den Funden der adriatischen Impresso
Keramik mit fein organisierten Impresso-Motiven.
AuBerdem solI noch die monochrome graue und dunkel
graue Keramik mit feiner Faktur erwahnt werden, die
haupstachlich geglattet und manchmal auch poliert ist.
Von den Forrnen der monochromen Keramik sol1en die
vierbeinigen Kult-Rhytone besonders hervorgehoben
werden, und von den Dekorationen das Motiv der
mehrfachen plastischen Rippen.

In der Gruppe Blaz II stellen die Starcevo-Elemente
eine periphere Komponente dar, und sie finden ihren
Ausdruck durch die Anwesenheit von Barbotin-Keramik
mit 5-6% der Gesamtzahl der dekorierten Fragmente
und durch zwei Fragmente von Opferaltaren mit Spuren
von Bemalung. Die Fragmente der Opferaltare werden
in topologischer Hinsicht mit den Funden aus der
Gruppe Kolsh II in Zusammenhang gebracht. Die
Phase Blaz II wurde als altere neolithische Gruppe

bestimmt, die im genetischen Sinne mit der adriatischen
Impresso-Kultur zusarnmenhangt. 1m Rahmen des
adriatischen Kulturkreises werden als am nachsten
verwandt die Funde aus Zelena Pecina III genannt. Die
Gruppe Blaz II wird, was das albanische Territorium
betrifft, mit den Gruppen Kolsh lund Podgori Ib/c in
Zusammenhang gebracht, sodann mit der Pra-Sesklo
Gruppe in Thessalien, mit Obre I (II) im westlichen und
Starcevo lIb in zentralen Teil der Balkanhalbinsel.P"

Die Starcevo-Elemente der Phase Blaz I entsprechen,
zumal sie in der nachsten Phase dieser Siedlung (Blaz
III) nicht mehr vertreten sind, vermutlich der Endphase

der Starcevo-Gruppe, was auch mit der Erscheinung von
Kult-Rhytonen und der ersten Elemente des jilngeren
Balkan-Anatolien-Komplexes ubereinstimmt.s" Die

Funde der monochromen grauen und schwarzen
Keramik, die plastische Dekoration und die Rhyton
funde weisen auf die Tatsache hin, dass bereits in der
Phase Blaz II bereits Elemente der Gruppe Cakran 
Dunavec existierten. Zugleich konnte man auch den
kulturellen Charakter dieser Phase als eine gemischte
kulturelle Erscheinung lokalen Charakters bezeichnen,
in der primare Kulturelemente der Spatphase der adria
tischen Impresso-Kultur entsprechen. Die Starcevo
Elemente spielten in quantitativer Hinsicht tatsachlich
eine nebengeordnete Rolle, aber wenn man die
Anwesenheit von Starcevo-Opferaltaren in Betracht
zieht, dann lasst sich sagen, dass die Starcevo
Komponente auch bei der Entfaltung des geistigen
Lebens dieser Siedlung beteiligt war. Dass an dieser

Fundstelle die Rolle der kulturellen Komponenten des
Zentralbalkans ganz und gar nicht unbedeutend
gewesen ist, davon zeugen auch die Funde der Phase
Blaz III, die mit Elementen der friihen Vinca-Phase in
Zusammenhang gebracht werden konnen, die im
jiingeren Stratum der Siedlung an der Fundstelle Kolsh
registriert wurden.v?

In der Hohle Nezir wurden zwei neolithische Strata
festgestellt - das altere neolithische Nezir lund das
mittelneolithische Stratum Nezir 11.7° Die geringiigigen
Starcevo-Elernente gehoren zur alteren Phase, die im
iibrigen durch ein durchaus bescheidenes Inventar an
mobilen Funden gekennzeichnet ist. Von den Starce
vo-Elementen werden bislang nur zwei Fragmente mit
Barbotin und eines mit einer rosettenformigen Relief
Verzierung genannt. Der Starcevo-Komponente konnen
vielleicht auch die Keramikfunde mit Impresso-

63 A. Bunguri, a.a.O. (Anm. 61), 20, 23, T. VIII, 21, T. X, 12.
64 Ebd., 26.
65 A. Bunguri, Vendbanimi neolithik i Topojanit (Faza

Topojan II), (L'agglomeration neolithique de Topojan, Phase II),
Iliria/993, 1-2, Tirana 1993,58-60, T. XXXII, 13-18.

(,(, F. Prendi - Zh. Andrea, a.a.O. (Anm, 56), 29; M. Korkuti,
a.a.O. (Anm.36, 1995), 83.

(,7 Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1990), 419--420; Korkuti, a.a.O.
(Anm. 36,1995),83.

(,8 S. Peric, Kult-Rhytone der neolithischen Viehziichter der
Balkanhalbinsel. Starinar XLVIII1996, Beograd 1996, 39-61 .

(,9 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), T. LXVII, T. LXX, C.
70 Zh. Andrea, Vendbanimi shpellor i Nezirit (La Gratte de

Nezir), Iliria /989-1, Tirana 1981, 25-51.
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Motiven zugeschrieben werden, die in der Zupftechnik
ausgefiihrt sind. Im chronologischen Sinne wird die

Phase Nezir I der Endphase des alteren Neolithikum
auf albanischem Territorium zugeschrieben."!

Im Gebiet Librazhd, im Hinterland der albanischen
Ufers des Ohrid-Sees, befindet sich die neolithische
Siedlung an der Fundstelle Rajc. Die Forschungsger
gebnisse haben auch Daten iiber eine relativ machtige,
2,30 m dicke Kulturschicht hervorgebracht, in der
zwei gesonderte kulturelle Strata bestimmt wurden,
die man als Rajc I-II definiert hat. 72 Fur uns ist die
altere Phase Rajc I von Interesse, die als Endphase des
alteren Neolithikums bestimmt wurde. Die Keramik
dieser Phase ist durch die absolute Vorherrschaft der
Grobkeramik im Verhaltnis zur Feinkeramik gekannz
eichnet. Bei der Feinkeramik ist, neben der Vielfalt des
Ornamentik-Systems, auch die ausgesprochen hoch
wertige Fertigungsweise hervorzuheben. Was die
Dekorationsweise betrifft, so wird an erster Stelle
Barbotin genannt, darauf folgen die Impresso-Dekora
tionen, Bemalung, Relief-, kannelierte und eingeritzte
Verzierungen.?"

Was den kulturellen Charakter dieser Phase
betrifft, wird vor allem die Verwandtschaft mit dem
Material von der Fundstelle Rashtan hervorgehoben,
abel' auch mit Siedlungen aus dem alteren Neolithikum
im Siidosten und Nordosten Albaniens. AuBerhalb des
albanischen Territoriums wird auf ausgepragte kultu
relle Beziehungen mit den neolithischen Siedlungen
im westlichen Mazedonien hingewiesen, und zwar an
den Fundstellen Porodin und Veluska Tumba.74

Die Starcevo-Komponente besteht aus Barbotin
Keramik und Opferaltarcn.T' Was die Stilmerkmale del'
Starcevo-Elemente sowie die iibrigen Keramikfunde
betrifft, wird die Phase Rajc I, in Bezug auf die Starce
vo-Gruppe, mit den Phasen Rudnik II-III bzw. Starce
vo lIb in Zusammenhang gebracht.76

Was die kulturell-chronologische Position der
Phase Rajc I betrifft, so mochten wir herausstellen,
dass auch an diesel' Fundstelle, im Rahmen der
monochromen Keramik, Funde mit unterschiedlich
modellierten und organisierten plastischen Rippen

oder einzelnen Warzen auftreten, die fiir den
Kulturkreis Cakran - Dunavec I-II - Kolsh II

bezeichnend sind.77 Besonders bedeutend ist, dass in
quantitativer Hinsicht eine wichtige Rolle den Funden
mit grau- und schwarzgeglatteter Keramik zukommt
und dass bei einigen Schalen die Bikonizitat besonders
herausragend ist, was ein Charakteristikum bereits voll
entfalteter Gruppen des jiingeren Balkan-Anatolien
Komplexes ist. 78
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Nach heutigen Gesichtspunkten war das siidostliche
Gebiet Korea anscheinend die am dichtesten besiedelte
neolithische Zone auf albanischern Territorium. Wenn

man bedenkt, dass die neolithischen Siedlungen im
sudostlichen Albanien durch ihre geographische Lage
weitaus starker zu Mazeonien und Thessalien gravi
tieren als zum Zentralbalkan, dann wird verstandlich,
dass dort Elemente del' Kulturgruppen des alteren
Balkan-Anatolien-Komplexes vorherrschen, wobei sie
jedoch auch von del' Welle kultureller Einfliisse aus dem
Norden umfasst wurden, durch welche die Starcevo
Elemente auch in dieses Gebiet gebracht wurden.

Eine del' bekanntesten neolithischen Fundstellen
in diesem Gebiet befand sich in Kishnik, bekannt auch
als Podgora 1. Es handelt sich urn eine Siedlung mit
au Berst entwickelter vertikaler Stratigraphie, wo sich
die fiir uns interessanteste Schicht befindet, welche als
Grundlage fur die Bestimmung del' alteren neolithischen
Gruppe Podgora I diente, die sich in drei Entwicklungs
phasen gliedert: Podgora la-c. Ihr Hauptmerkmal ist
die weiB bemalte Keramik, die mit den Gruppen Anza
begovo - Vrsnik lund Velusina - Porodin in Zusammen

hang gebracht wird, die sich auf mazedonischem
Territorium befinden. AuBerdem wurden auch gering
fiigige Funde mit rot aufgemalten Motiven auf heller
Grundlage sowie Fragmente mit polychromer Bemalung
registriert, von denen die ersteren mit den Funden aus
Neo Nikomedia und die zweiten mit den Funden der
Sesklo-Gruppe in Thessalien in Zusammenhang ge
bracht werden. Die Funde del' Impresso-Keramik
gehoren vorwiegend zum lokalen Typus Devoll, wobei
es sich urn nicht organisierte Motive handelt, die die
gesamte Gefaboberflache bedecken. Die organisierten
Impresso-Dekorationen wurden in Zupftechnik ausge
fiihrt, einhergehend mit dem Ahren-Motiv.?"

Nahezu in gleicher Anzahl wie die Impresso
Keramik ist auch die Barbotin-Keramik vertreten. Sie
tritt in kulturell-stratigraphischer Hinsicht etwas spater
auf, in bis zu 0,70 m Tiefe bzw. wahrend del' Phase
Podgori lb. Als Starcevo-Elemente werden auch die

71 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), 84, T. 28, 5-6.
72 1.Gjapali, Vendbanimi neolitik i Rajces (Rajce I), (L'agglo-

meration neolithique de Rajce - Rajce I) Iliria 1997, 1-2, 23-26.
73 Ebd., 30-34.
74 Ebd., 40--43.
75 Ebd., T. VII, 1-9; T. X, 5, 7.
76 Ebd.,41.
77 Ebd., 36-37, T. VII, 11-20.
78 Ebd., 32, T. III, 4-7; T. IX.
79 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1990), 412; M. Korkuti, a.a.O.

(Anm. 36, 1995), T. 8, A.
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unterschiedlich modellierten Relief- und Plastik
Verzierungen erwahnt.s? obwohl diesen vermutlich
auch die organisierten Impresso-Verzierungen mit dem
Ahren-Motiv zuzuschreiben sind. In Bezug auf die Bar
botin- Keramik wurde festgestellt, dass sie im Rahmen
der Kultur Podgori I, zu der auch die Fundstelle Vashterni
gehort, bis zum Ende der Kultur Podgori I andauert,
aber auch bis zum Ende des mittleren und bis zum
Beginn des jimgeren Neolithikums.f Die letztgenannte
Feststellung bezieht sich auf andere Fundstellen des
Korca-Gebiets, da in der mittelneolithischen Schicht der
Fundstelle Podgori I, die in kultureller Hinsicht den
Funden der Gruppe Cakran - Dunavec entspricht, kein
erlei Keramik mit Barbotin-Verzierung vertreten is1.82

Die Kultur Podgori list eine der einpragsamsten
Erscheinungen des alteren Neolithikums auf albani
schem Territorium, die in kulturell-chronologischer
Hinsicht mit den alteren neolithischen Gruppen
Thessaliens in Zusammenhang gebracht wird: Proto
Sesklo, teilweise auch Pra-Sesklo, sodann mit der
Gruppe Anzabegovo - Vrsnik I auf mazedonischern
Territorium. Was die mogliche Beziehung zur Starce
vo-Gruppe betrifft, so wird auf die Gleichzeitigkeit mit
der Phase Starcevo lIb hingewiesen, und indirekt tiber
die Starcevo-Gruppe und die weiB aufgemalten Motive
auch mit der Gruppe Kremikovci Ia.83

Funde mit Barbotin-Keramik finden wir auch an
der Fundstelle Luadishte vor, bzw. in der als Podgora
II bekannten Siedlung. Diese Siedlung enthalt Fund
material, das fiir die Gruppe Cakran - Dunavec
bezeichnend ist und als mittleres Neolithikum bestimmt
wurde. AuBer Kult-Rhytonen und eingeritzten
geometrischen Motiven befinden sich dort auch Funde
von schwarz- und graugeglatteter Keramik mit einer
Dekorationsweise, die typisch fur den j ungeren
Balkan-Anatolien-Komplex is1.84 Obwohl sich nicht
vollstandig beweisen lasst, in welchem Umfang die
lokale Komponente an der Entstehung des kulturellen
Ausdrucks beteiligt war, werden Barbotin und
saulenahnliche Figurinen als Elemente des kulturell
chronologischen Aufeinanderfolgens genannt, 85

Hinsichtlich der Anwesenheit der weiBbemalten
Keramik vom Typus Velusina - Porodin I-II, wird auch
das Material von der Fundstatte Vashtemi zu demselben
Kulturkreis wie die Gruppe Podgori I zugewiesen.s''
Es handelt sich urn eine neolithische Siedlung mit drei
Wohn-Horizonten und einer etwas machtigeren
Kultnrschichr.f? Die bemalten Keramikfunde, welche
das grundlegende kulturelle Charakteristikum dieser
Siedlung ausmachen, wurden in allen Tiefen gefunden,
so dass festgestellt wurde, dass es sich hierbei dennoch

urn eine einheitliche Kulturschicht handelt, wenngleich
manche Elemente auf die Moglichkeit hinweisen, die
innere Entwicklung zu verfolgen, bzw. auf die
Existenz einer alteren und einer jiingeren Phase.f"

Neben der bemalten nimmt auch die Impresso
Keramik einen bedeutenden Platz ein. Diese wurde in
zwei grundlegende Kategorien eingeteilt, in den
Devoll-Typus und in die adriatische Impresso-Keramik,
von der als naheste Analogien folgende Funde genannt
werden: Crvena Stijena III, Zelena Pecina III, Velusina
- Porodin I-III und die Pra-Sesklo-Gruppe.f" Was die
Starcevo-Elemete an der Fundstatte Vashtemi betrifft,
so sind diese vor allem geringzahlig, da lediglich 12
Fragmente der Barbotin-Kerarnik in Tiefen von
0,80-0,10 m gefunden wurden, was aufgrund der fest
gestellten vertikalen Stratigraphie bedeutet, dass dieser
Keramiktypus nicht den Anfang des Lebens in dieser
Siedlung bezeichnet. Der Starcevo-Komponente oder
einer anderen kontinentalen Komponente soll ten auch
die Funde mit Impresso-Motiven, die durch Zupfen
oder Fingerdruck entstanden sind, zugeschrieben
werden.j" Die neolithische Siedlung an der Fundstatte
Vashtemi wurde als relative Spatphase des alteren
Neolithikums bestimmt, und in Bezug auf die Starce
vo-Gruppe wird sie mit der Phase Starcevo Ila in
Zusammenhang gebracht.91

Zum besseren Verstandnis des kulturell-chronolo
gischen Charakters dieser Siedlung sollen einige
Elemente besonders herausgestellt werden, die in der
letzten Synthese von M. Korkuti nicht in entsprechendem
MaBe in Betracht genommen wurden. Es handelt sich

80 F. Prendi, a.a.O. (Anm.36, 1990),412; M. Korkuti.
81 Ebd.
82 P. Lera, Dy vcndbanimc prehistorike ne Podgorie, Iliria

1983-1, Tirana 1983,55.
83 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1976), 54; ders., a.a.O. (Anm.

36, 1990),417--418; Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995),40. M.
Garasanin bringt die Gruppe Podgori 1 in Zusammenhang mit der
Phase Anzabegovo - Vrsnik Ic, M. Garasanin, Kulturstornungen im
Neolithikum des siidlichen Balkanraumes. Praehistorische
Zeitschrift, 73B, 1998, HI, Berlin 1998,44

84 P. Lera, a.a.O. (Anrn. 82), 61, T. XIII, 21; M. Korkuti,
a.a.O. (Anm. 36, 1995), 39, 168, T. 66, 10; T. 65, 3, 6-8, J0; T. 66,
1-7,17-19.

85 F. Prendi - Zh. Andrea, a.a.O. (Anm. 56), 29-30.
86 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1976), 52-54; M. Korkuti,

a.a.O. (Anm. 36,1995),41-57.
87 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1976), 52; M. Korkuti, a.a.O.

(Anm.36, 1995),4 I.
88 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), 57.
89 Ebd., 51-52.
90 Ebd., 1995, T. XV, 1-3,7-8, 10, 12.
91 F. Prendi, a.a.O. (Anm. 36, 1976), 54-55; M. Korkuti,

a.a.O. (Anm. 36. 1995), 57.
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narnlich urn Funde von dunkelgrauer monochromer

Keramik mit eingeritzten geometrischen und spiral for

migen Motiven, die eines der wesentlichen Merkmale
der Fundstelle Cakran - Dunavec I-II darstellen.W An

denselben Fundstellen (Cakran, Dunavec, Kolsh,

Katundas) bzw. in demselben chronologischen Rahmen

treten auch Funde mit grau- und schwarzpolierter
Feinkeramik mit plastischen warzenformigen Motiven

auf. 93 Dies bedeutet, dass wir auch an dieser Fund

stelle eines der bezeichnendsten Elemente des jiingeren

Balkan-Anatolien-Komplexes vorfinden, wie wir sie

nicht nur in der Gruppe Cakran - Dunavec verfolgen

konnen, sondern auch in der Proto-Butmir-Phase, und

zwar an den Fundstellen Arnautovici und Okoliste,
aber auch in der nacshten Phase der Butmir-Gruppe 
in Butmir selbst.?" Was Butmir anbelangt, so ist

anzumerken, dass an dieser Fundstelle wie auch unter
den Keramikfunden aus den Erdhiitten in Vinca

Analogien fur die Dekoration mit kleinen Siegel
kreisen bestehen, ein Motiv, dass in Vashterni als

adriatisches-Impresso-Motiv bestimmt wurde.95 Zuletzt

sollen noch die Fragmente der Fiibe von Kultrhytonen

genannt werden, was M. Korkuti als Beweis dafiir
interpretiert, dass die Rhytone auf albanischem Terri

torium bereits gegen Ende des alteren Neolithikums
auftreten.i"

Zweifel an der korrekten Bestimmung der

Kulturell-chronologie von Vashtemi kommen auch

aufgrund der Tatsache auf, dass F. Prendi in seiner
Studie iiber das altere Neolithikum in Albanien dem

Fundmaterial aus dieser Fundstelle keinerlei Aufmer

kamkeit widmet, obwohl gerade dieser Autor in seinen

friiheren Arbeiten Vashtemi zum Kulturkreis der

Gruppe Podgori I rechnet'?

An der Fundstelle Bare wurden ebenfalls zwei
Entwicklungsphasen identifiziert: die altere Phase Bare

I wurde als alteres Neolithikum und die jiingere Phase

Bare II als jiingeres Neolithikum bestimmt. Der altere

Zeitraum im Leben dieser Siedlung wird mit dem
Kulturkreis des alteren Balkan-Anatolien-Komplexes

im Gebiet Korea in Zusammenhang gebracht.P'' Ais

grundelegende Keramik-Komponenten der Phase

Bare I werden die weiB bemalte, die Impresso- und die
Barbotin-Keramik genannt. Was die Dekorationsweise

betrifft, so sind die Impresso-Keramik-Funde am zahl

reichsten. Hierbei ist es wichtig zu betonen, dass es

sich vorwiegend urn Verzierungen handelt, die durch

Zupftechnik entstanden sind und dass das Ahren
Motiv besonders haufig auftritt.P? Die Keramik mit

Barbotin-Verzierung ist, was die Anzahl der Funde

betrifft, die zweithaufigste. In Bezug auf die Aus-
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fiihrungsweise sind sowohl organisierte als auch nicht
organisierte Motive vertreten.U'" In kulturell-chrono

logischer Hinsicht wird die Phase Bare I, was die

bemalten Keramikfunde betrifft, mit dem Material aus

Vashtemi und der Phase Podgori Ie in Zusammenhang

gebracht, und insbesondere mit Starcevo IIb, wahrend

als naheste Analogien zu den Impresso-Keramikfunden

Crvena Stijena III, Smilcic und Zelena Pecina III
genannt werden. 101 Bei der Entstehung des kulturellen

Ausdrucks der jiingeren Phase Bare II wird die

wichtige Rolle der Kultur Dunavec betont, was unter
anderem auch durch die Anwesenheit von Kutrhytonen

deutlich wird. I02

In der siidostlichen Zone sind die Elemente der
Starcevo-Gruppe an der Fundstelle Dunavec am

zahlreichsten vertreten. Es handelt sich urn eine wohl

bekannte Fundstelle, bzw. urn eine der reprasentativsten

neolithischen Siedlungen auf albanischem Territorium,
mit zwei Entwicklungsphasen Dunavec I-II.I03 Was

die Starcevo-Elemente aus dieser Siedlung betrifft, so

soll betont werden, dass es sich hier lediglich urn Funde

von Barbotin-Keramik handelt, die eine bedeutende

Rolle im Rahmen der Grobkeramik spielen. Ebenfalls
soll betont werden, dass das wechselseitige quantita

tive Verhaltnis der Funde von Barbotin-Keramik der

ersten und zweiten Phase nahezu unverandert ist und
dass wir an dieser Fundstelle reprasentative Funde
organisierter Barbotin-Verzierungen vorfinden.U'"

Bei der Feststellung des wechselseitigen quantita
tiven Verhaltnisses der Barbotin-Keramik der Fund

stelle Dunavec und der entsprechenden Funde aus dem

92 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), T XII, 4-5, 7-8, II; T.
XXXI; T XLV, 1-10; XLVI; T U; T VIII; TLXII.

93 Ebd., T XIII, 5-13; T XXX; T XXXVIII-XXXIX; T LIII;
T LXIV -LXV.

94 S. Peric, a.a.O. (Anm. 5), 58-60, T VII, 4; T XII, 7; T XllI,
6-7; T. XVI, 1.

95 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), T XV, 9; S. Peric,
a.a.O. (Anm. 5), XVI, 3--4; M. Vasic, Preistoriska Yinca IV,
Beograd 1936, T II, sl. 6.

96 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), 55.
97 F. Prendi, a.a.O, (Anm. 36, 1976), 50-55; ders., a.a.O,

(Anm. 36. 1990), 309--426.
98 P. Lera, Vendbanimi e neolitit te hershern ne Bare (Bare I)

(L'agglomeration du neolithique ancien aBare (Bare), Iliria 1993,
1-2, Tirana 1993, 5-20.

99 Ebd., 12-14, T VIII, 1-7.
100 Ebd., 14-15, T.IX, 10-15.
101 Ebd., 12-13,16-20.
102 P. Lera, L' habitat du Neolithiqu recent a Bare, Iliria

1987-1,49-51.
103 M. Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995),95-134.
]04 M. Korkuti, a.a.O, (Anm. 36, 1995), T XXIX, 1-12; T

XL,I-16.
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Ursprungsgebiet Starcevo wird die Keramik der Phase
Dunavec I mit der letzten Entwicklungsphase der
Starcevo-Gruppe bzw. Starcevo III in Zusammenhang
gebracht. In Bezug auf die Beziehung mit den
neolithischen Gruppen in Thessalien wird die Phase
Dunavec I mit der jimgeren Periode der Sesklo
Gruppe (Sesklo III) in Zusammenhang gebracht, und
es wird auch eine gewisse Gleichzeitigkeit der Phase
Dunavec II und der Phase Dimini I angenommen.l'"

Unseren Standpunkt beziiglich der chronologischen
Position des Kulturkreises Cakran - Dunavec I-II
haben wir in friiheren Aufsatzen dargelegt. 106An dieser
Stelle rnochten wir noch hinzufiigen, dass in beiden
Phasen Dunavec I-II tatsachlich zahlreiche sowie
typologisch mannigfaltige Funde der schwarzpolierten
Keramik mit kanellierten Motiven vertreten sind, deren
Fertigungsqualitat mit den reprasentativsten Funden
aus der Fruhphase der Vinca-Gruppe vergleichbar ist,
ebenso wie Keramik vom Typus grau auf grau, die
unmittelbar mit der Fruhphase der thessalischen Gruppe
zusammenzuhangen scheint.l''?

Die Fundstelle Dersnik, ebenfalls aus dem Korea

Gebiet, ist die einzige Fundstelle mit Elementen der Star
cevo-Gruppe, die als jiingeres Neolithikum bestimmt
wurde. Bei der Herausbildung des kulturellen Aus
drucks dieser Siedlung wird ebenfalls der bedeutende
Anteil der Dunavec-Kultur betont, bzw. es wird auf die
unmittelbare kulturell-chronologische und strati
graphische Kontinuitat zwischen den Siedlungen an
den Fundstellen Dunavec und Dersnik hingewiesen.' 08

Diese Feststellung wird am starksten dadurch bestatigt,
dass das Tremolo-Motiv relativ haufig vertreten ist;
dieses wird in der nordostlichen Zone als Element der
adriatischen Komponente bereits seit der Kolsh I
zuruckverfolgt.l''? In dieselbe Richtung weist auch die
geringe Anzahl der Funde mit Barbotin-Keramik hin.
Es handelt sich dabei urn fiinf Fragmente mit
kanellierter Barbotin-Verzierung, die zweifellos die
jiingsten Funde der Starcevo-Keramik auf albanischem
Territorium darstellen. 110 In kulturell-chronologischer
Hinsicht wird als naheste Analogie die Phase Bars; II

genannt, bei der ebenfalls das Tremolo-Motiv registriert
wurde.!'!

Die Mehrzahl der Standpunkte, die sich auf den
kulturell-chronologischen Charakter der Fundstelle
Dunavec beziehen, gelten auch fur die neolithische
Siedlung an der Fundstelle Cakran im Gebiet Fieri. Es
muss jedoch auf die Tatsache hingewiesen werden,
dass die Starcevo-Komponente in Cakran weitaus
schwacher ausgepragt ist als an der Fundstelle Dunavec.
In dieser Siedlung mangelt es auch an Elementen der

Bandkeramik des Vinca- und Butmir-Kulturkreises, wie
sie im Stratum Kolsh II verzeichnet wurden, wahrend

spiralenformige Motive annahernd gleich vertreten
sind. 112 Andererseits ist hier die adriatische Komponente
wei taus starker ausgepragt, die wiederum an den Fund
stellen Dunavec und Koish sporadisch vertreten ist. l l 3

1m zentralen Teil des siidlichen Gebiets Corovoda
befindet sich die Fundstelle Vlush samt Uberresten der
Siedlung, die als die alteste neolithische Erscheinung
auf albanischem Territorium gilt. Aufgrund der For
schungsergebnisse wurde namlich festgestellt, dass in
einem Teil dieser Fundstelle (Sektor A) die Existenz
einer Schicht ohne Keramik bestatigt werden kann, die
als jiingeres Mesolithikum bestimmt wurde, wahrend
im Sektor Beine kompakte Schicht mit ornamentloser
Keramik festgestellt wurde, die der altesten neolithischen
Siedlung auf albanischem Territorium zugeschrieben
wird.'!" Die Kulturschicht des Sektors B wurde von
M. Korkuti in die Phasen Vlush Ia-Ib gegliedert. Als
grundlegendes Merkmal der Phase Vlush la, die als
Ubergangsperiode zwischen Neolithikum und
Mesolithikum bestimmt wurde, wird neben der Grob

keramik auch mikrolithisches Werkzeug genannt. Bei
der jiingeren Phase Vlush Ib wird neben der Keramik
aus der vorhergehenden Phase auch die Erscheinung
von Keramik mit Impressa vom Typus Devoll genannt
sowie Funde von Barbotin-Keramik in geringer Anzahl,
deren grundlegende Merkmale auf die Spatphase des
alteren Neolithikums hinweisen.U''

Zuletzt sollen noch einige Anmerkungen zur
neolithischen Siedlung gemacht werden, die im Gebiet
Beras, bzw. in der Hohle Katundas entdeckt wurde. Es
handelt sich urn eine Fundstelle mit ausgesprochen

105 F. Prendi, a.a.O, (Anm. 36. 1976), 61; M. Korkuti, a.a.O,

(Anm. 36, 1995), 107, 124.
!06 S. Peric, a.a.O, (Anm. 5),55.79-80,82; Isti, a.a.O, (Anm.

68), 39 i daljc.
107 M. Korkuti, a.a.a. (Anm. 36, 1995), XXXII, 1-5,8; T.

XXXIII, 1-7; T. XLII, 1-12; T. XUIT. 1-2,4-5; T. XXXIV; T.

XLIV; M. Vasic, a.a.O. (Anm. 95), sl. 31a-b; sl. 32a-d; sl. 33a-e.
lOX P. Lera, Nendbanimi i neolitit te vone ne Dcrsnik

(L'habitat du Neolithique recent a Dersnik) lliria 1988-2, Tirana
1988,50.

109 Ebd., T. V. 3; T. XVIII, 2-6; M. Korkuti, a.a.a. (Anm. 36,
1995), T. 19.9.

110 P. Lera, a.a.O, (Anm. 108),41, T. XV. 26-27; M. Korkuti,
a.a.a. (Anm. 36, 1995), 181.

III P. Lera, a.a.a. (Anrn. 102), T. Ill, 10.
112 M. Korkuti. a.a.a. (Anrn. 36,1995), T. LVIII, 8-10.
113 Ebd., T. LVI, 1-31.
114 F. Prendi, a.a.O, (Anm. 36, 1990),401-403, Fig. 2; M.

Korkuti, a.a.a. (Anrn. 36, 1995), 32, 259. Abb. 26.
115 M. Korkuti, a.a.O, (Anm. 36,1995),31-32.
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entwickelter Stratigraphie, so dass sieben Entwicklungs
phasen identifiziert wurden. In diesem Aufsatz geht es
uns vorrangig urn die altere neolithische Phase Katun
das I sowie die mittelneolithische Phase Katundas II.
Die mobilen Funde aus der Phase Katundas I sind
nicht sehr vielzahlig, und ihre kulturelle Bestimmung
griindet sich auf Merkrnalen, die fur die der Impresso
Keramik zugehorigen Funde bezeichnend sind. 1m
kulturell-chronologischen Sinne wird die Katundas
Phase mit der adriatischen Impresso-Kultur in
Zusammenhang gebracht, und auf albanischem
Territorium mit der Gruppe Blaz. 116 Aufgrund der
verfugbaren Daten kann die Rolle der Starcevo
Komponente als nebengeordnet angesehen werden, da
es sich urn eine geringe Anzahl von Keramik-Funden
mit Barbotin-Verzierung handelt. Diese geringe Anzahl
von Barbotin-Keramik wurde auch wahrend der
jiingeren Phase Katundas II verzeichnet. Diese Phase,
wenngleich in weitaus geringerem Umfang, enthalt
nahezu aile Elemente des Kulturkreises Cakran - Du
navec I-II - Kolsh 11. 117 Hinsichtlich der bestatigten
kontinuierlichen Entwicklung spielen die Funde der
Phase Katundas II auch bei der Bestimmung der kultu
rell-chronologischen Position der Phase Katundas I
eine ausschlaggebende Rolle.

Die obige Ubersicht zeigt, dass, gernaf der
Periodisierung albanischer Archaologen, einzelne
Typen der Starcevo-Kerarnik an allen Fundorten des
alteren Neolithikums prasent sind, egal ob es sich dabei
urn einschichtige Siedlungen (Vlush und Vashtemi)
oder urn entsprechende Phasen mehrschichtige
Siedlungen (Burim I, Kolsh I, Cetus I, Nezir I, Podgori
T, Rajc T, Bare T, Katundas lund Blaz II) handelt. Was
das mittlere Neolithikum betrifft, so wurden Starcevo
Elemente an der Fundstelle Cakran festgestellt sowie
in der Phase Kolsh II, Katundas II, Podgori II, Dunavec
I-II und Topojan I, und in nur einer Siedlung aus dem
jimgeren Neolithikum - an der Fundstelle Dersnik. Je
nach der Intensitat der Anwesenheit der Starcevo
Elemente wurden diese als Begleit- oder Hauptkompo
nente gesonderter Kulturgruppen oder einzelner
Lokalitaten bestimmt (Karten 1-3).

Aus diesem Textabschnitt wird auch das Haupt
merkmal des gesamten neolithischen Fundus auf
albanischem Territorium ersichtlich - und zwar eine
groBe kulturelle Mannigfaltigkeit. Es gibt keine drei
Lokalitaten mit einer ausgepragten kulturellen Ein
heitlichkeit, so dass zumindest wahrend des Bestehens
der Starcevo-Gruppe dieses Territorium keinesfalls als
eine kulturelle Totalitat behandelt werden kann. Ein
solcher Zustand erschwert die Bestimmung des
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kulturellen Charakters einzelner Lokalitaten sowie die
Herstellung wirklichkeitsnaher kulturell-chronologischer
Beziehungen zwischen den einzelnen Kulturgruppen,
und damit auch eine prazisere Bestimmung der Rolle
der Starcevo-Komponente bei der Herausbildung des
kulturellen Ausdrucks einer Siedlung oder Kultur
gruppe.

Andererseits gelangen wir, hinsichtlich der
Tatsache, dass die Keramikfunde aus Starcevo in
grolserern oder kleinerem Umfang in allen als alteres
Neolithikum bestimmten Siedlungen festgestellt
wurden, zur Schlussfolgerung, dass die Starcevo
Komponente eine aktive Rolle bei der Herausbildung
des kulturellen Ausdrucks der altesten neolithischen
Siedlungen auf albanischem Territorium eine aktive
Rolle gespielt hat. Zugleich geht in Zusammenhang mit
der vorgeschlagenen Periodisierung und Chronologie
automatisch hervor, wenn man die chronologische
Spannweite der Existenz aller genannten Siedlungen
in Betracht nimmt, dass einzelne Elemente der
Starcevo-Gruppe, vor allem die Grobkeramik, noch
wahrend der thessalischen Proto-Sesklo-Gruppe in die
siidwestlichen Regionen des Balkan gelangt sind bzw.
dass sie durch ihre Anwesenheit fiir einen langeren
Zeitraum bezeichnend waren - und zwar von den
friihen Etappen des alteren, das gesamte mittlere und
den Anfang des jiingeren Neolithikums. Aus der
vorgeschlagenen Periodisierung sowie aus den darauf
basierenden Synchronismen mit den neolithischen
Erscheinungen der Nachbargebiete lasst sich schluss
folgern, dass der Kulturkreis Cakran - Dunavec 1-11
Kolsh II nicht nur gleichzeitig existiert hat, sondern
auch langer gedauert hat als die thessalische Sesklo
Gruppe sowie dass die Elemente des jiingeren Anato
lien-Komplexes weitaus friiher auf albanisches Terri
torium als nach Thessalien gelangt sind, obwohl gernaf
dieses Konzeptes die Fruhphase der Dimini-Gruppe in
das mittlere Neolithikum verlagert wurde.l!"

Falls wir die Daten bezuglich der Quantitat und des
Typs der Starcevo-Elemente in den einzelnen Zonen
oder Fundstellen betrachten, dann wird ersichtlich, dass
die Intensitat des Vorkommens von Keramikfunden aus
Starcevo nahezu proportional ist zur Entfernung dieser
Zone yom am nachsten gelegenen Teil des Starcevo
Ursprungsgebiets. In diesem Sinne erscheint es durchaus
logisch, dass die neolithische Siedlung an der Fundstelle
Kolsh die zahlreichsten und mannigfaltigsten Funde

11(, Ebd., 85-90.
117 Ebd., T. LXIX-LXX, A.
II~ Ebd., 253-261, Abb. 26.
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Liste der Fundstellen:
1. Konispol
2. VeI<;a
3. Kamnik
4. Vlush
5. Cakran
6. Katundas
7. Dersnik
8. Bare
9. Vashterni

10. Tren
11. Maliq
12. Dunavec
13. Podgori
14. Rajc
15. Blaz
16. Nezir
17. Burim
18. Topojan
19. Cetus
20. Kolsh

Karte 1. Siedlungen des alteren Neolithikums gema./3 der Chronologie albanischer Archaologen
• - Gebiet

• - Siedlungen mit Starcevo-Keramik

0- Siedlungen ohne Starcevo-Keramik
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der Starcevo-Komponente enthalt und damit auch den
zuverlassigsten MaBstabfiir die kulturell-chronologische
Bestimmung der iibrigen Funde aus der Starcevo
Gruppe, die sich auf gesamtalbanischen Territorium
befinden, enthalt.

Was die Fundstelle Koish betrifft, so soli vor allem
betont werden, dass der Standpunkt iiber den
kulturellen Charakter und die relativ-chronologische
Position der festgestellten Schichten an dieser
Fundstelle vollkommen akzeptabel ist. Dies bedeutet,
dass die grundlegende kulturelle Auspragung der
Phase Kolsh I aus den Elementen der Starcevo-Gruppe
hervorgeht sowie dass diese Phase der Phase lIb der
Starcevo-Gruppe entspricht bzw. der Phase III der
Siedlungen an der Fundstelle Rudnik, wahrend die
Phase Koish II eine besondere Variante der Gruppe
Cakran - Dunavec darstellt, wo jene Elemente, die fur
diese Fundstelle bezeichnend sind, eine Parallele
zwischen der Phase Koish II und der Friihphase der
Vinca-Kultur (Vinca - Todoros) aufkommen lassen.
Ebenso steht auBer Zweifel, aus welcher Richtung die
Kulturstromungen oder irgendeine andere Art des
mehr oder weniger unmittelbaren Einflusses aus dem
Ursprungsgebiet Starcevo nach Nordalbanien gelangt
sind - wobei es sich nach M. Korkuti urn das Gebiet
jener aus dem Gebiet der Siid-Morava und des Kosovo
stammenden Variante der Starcevo-Gruppe handelt,
samt ihres wichtigsten Fundorts Rudnik. 119

Einen weiteren wichtigen Aspekt bei der
Bestimmung des endgiiltigen Standpunkts beziiglich
dieser Fundstelle stellt die Tatsache dar, dass trotz
einer so groBen Anzahl von kulturell verwandten und
chronologisch parallelen Siedlungen auf albanischem
Territorium, jener Siedlung, die sich an der Fundstelle
Koish befindet, in Bezug auf die stratigraphische
Situation und den kulturellen Gehalt der identifizierten
Strata. in grolitern MaBe jener Zustand an der Fund
stelle Obre I in Zentralbosnien entstpricht. Falls man
unseren Standpunkt beziiglich des kulturellen Charakters
und der Chronologie der Starcevo-Impresso-Kultur
Zentralbosniens und der berechtigten Bestimmung del'
Proto-Butmir-Phase akzeptiert, gelangen wir zur
Schlussfolgerung, dass der kulturelle Charakter der
Phase Koish I del' zentralbosnischen Variante del'
Starcevo-Gruppe (Obre VII) am ahnlichsten ist und
dass die grundlegenden Elemente del' Phase Koish II
am ehesten mit jenen del' Proto-Butrnir-Phase (Obre
IfIll-IV, Arnautovici, Plandiste, Okoliste I) vergleichbar
sind.

Da an del' Fundstelle Koish niemals die Existenz
einer Kontinuitat zwischen del' alteren und del'jiingeren
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Phase in Frage gestellt wurde und da als zuverlassigster
chronologischer MaBstab fur die Bestimmung der
unteren chronologischen Grenze des Beginns del'
Phase Kolsh I mit Sicherheit verschieden organisierte,
aus Vinca stammende bandformige Motive des jiingeren
Neolithikums genommen werden konnen, 120gelangen
wir zur Schlussfolgerung, dass die neolithische
Siedlung an der Fundstelle Koish wahrend der zweiten
Halfte des mittleren Neolithikums gegriindet wurde
und dass deren jiingste Phase (Kolsh II) mit del'
Grimdungszeit der ersten Gruppen des jiingeren
Neolithikums iibereinstimmt. Auf diese Weise wird die
Existenzdauer der Siedlung an del' Fundstelle Kolsh
(Kolsh I-II) auf eine annahernde chronologische
Ebene gebracht wie die entsprechenden Phasen del'
Starcevo-Gruppe (Phasen lIb und III) und die
Anfangsphase der Vinca-Gruppe. Da in der alteren
Phase der Siedlung Kolsh die Starcevo-Kornponente
absolut dominant ist, die in geringerem Umfang durch
die Funde der adriatischen und der Impresso-Keramik
bereichert wurde, konnen wir im siidwestlichen
Balkan neben der mittelbosnischen Variante der
Starcevo-Gruppe im Westen auch die nordbosnische
Variante der Starcevo-Gruppe feststellen.

Was die Fundstellen des Nachbargebietes Peshkopia
(Burim, Cetus und Topojan) betrifft, so haben wir bereits
unsere gegenteilige Meinung zu einigen grundlegenden
Standpunkten der kulturell-chronologischen Besti
mmung der Phase Burim I und Cetus I geautiert. Wenn
man namlich die Hauptmerkmale der stratigraphisch
zuverlassigen Keramikfunde beriicksichtigt, bei denen
man nicht einmal von prasenten Formen, vor allem
vom organisierten Barbotin-Motiv, sagen kann, dass
sie zu den archaischen Elementen der Starcevo
Gruppe gehoren, und da es immer noch keine
ausreichenden Argumente fiir die Identifizierung von
zwei Starcevo-Schichten gibt, vertreten wir die
Ansicht, dass man auch die Oberflachenfunde der
bemalten Keramik von der Fundstelle Burim zu den
Funden aus dieser Schicht rechnen muss. Durch diese
Feststellung wird die Moglichkeit verworfen, dass die

119 Ebd.71.
120 Ebd.. T LXVII, 1-13; M. Vasic, a.a.O. (Anm. 95),16, TV,

sl. 24a, d, f, h; T Xv. Was die Funde aus Vinca betrifft, so soil
gesagt werden, dass in derselben Tiefe wie die genannten
bandformigen Motive aueh ein Fragment gefunden wurdre, dessen
Fragment am ehesten mit einem Fund der Phase III in Obre I
vergleiehbar ist, was einen weiteren Beweis fur die kulturelle
Verwandtsehaft und ehronologisehe Parallele zwisehhen Vinca 
Turdas I - Protobutmir - Kolsh II darstellt. P.v. IV, TV, sl. 24e; A.
Benae, a.a.O. (Anm. 2), TUX, 6.
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Liste der Fundstellen:

1. Konispol
2. Vel<;a
3. Kamnik
4. Vlush
5. Cakran
6. Katundas
7. Dersnik
8. Bar<;
9. Vashterni

10. Tren
II. Maliq
12. Dunavec
13. Podgori
14. Rajc
IS. Blaz
16. Nezir
17. Burim
18. Topojan
19. Cetus
20. Kolsh

Karte 2. Siedlungen des mittleren Neolithikums gemdjJ der Chronologie albanischer Archaologen

.-Gebiet
T - Siedlungen mit Starcevo-Keramik
• - Siedlungen ohne Starcevo-Keramik
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Gruppe Burim I mit Starcevo I zusammenhangt.
Zugleich stellt sich auch die Frage, zu welcher der
entwickelten Phasen der Starcevo-Gruppe die Gruppe
Burim I gehort, bzw. die Frage iiber die wechselseitige
Beziehung zwischen den Phasen Burim lund Kolsh I.

HinsichtJich der geograhpischen Lage beider
Fundstellen sowie der Richtung, in welche die
Kommunikation mit dem Starcevo-Ursprungsgebiet
verlief, ware es naheliegend, dass die Starcevo
Elemente zunachst in das Kukes-Gebiet und erst sparer
nach Peshkopia gelangt waren, was einen gewissen
chronologischer Vorteil fur die Siedlung an der Fund
stelle Kolsh darstellen wiirde. Andererseits sprechen
die bisherigen Erkenntnisse dafur, dass die Intensitat
der Anwesenheit von externen Kulturelementen
keineswegs am Anfang der gegenseitigen Kontakte
bestimmter Kulturgruppen am starksten ausgepragt
war, was in unserem Falle einen bestimmten chronolo
gischen Vorteil der Gruppe Burim I darstellen wiirde.

Das bescheidene archaologische Material von der
Fundstelle Burim bietet uns nicht ausreichend Argu
mente, urn uns fur eine der beiden Moglichkeiten zu
entscheiden. Da die Starcevo-Elemente an beiden Fund
stellen auf demselben natiirlichen Kommunikationsweg
gelangt sind, sind wir der Ansicht - unter Beriick
sichtigung friiherer Standpunkte zu dieser Frage - dass
dennoch ein bestimmter chronologischer Vorteil der
Siedlung an der Fundstelle Burim zuzuschreiben ist,
wobei anzumerken ware, dass zwischen dieser und der
Siedlung an der Fundstelle Kolsh nicht nur eine
kulturell-chronologische Kontinuitat besteht, sondern
auch eine gewisse Gleichzeitigkeit.

Was die Fundstelle Cetus betrifft, so haben wir
festgestellt, dass auch in dieser Siedlung die Keramik
funde auf eine ausschlaggebende Rolle der Starcevo
Komponente bei der Herausbildung des kulturellen
Ausdrucks der alteren Phase hinweisen (Cetus I),
sodann dass die Merkmale der Funde aus der Phase
Cetus II Elemente des jiingeren Balkan-Anatolien
Komplexes enthalten und dass eine eine sukzessive
Entwicklung der Phasen Cetus I-II als bestatigt gilt.
Hieraus geht hervor, dass die Starcevo-Elemente der
Phase Cetus Idem Ende der Starcevo-Gruppe (Starcevo
III) entsprechen, bzw. dass die neolithische Siedlung
an der Fundstelle Cetus nicht gegen Ende des alteren,
sondern gegen Ende des mittleren Neolithikums
gegriindet wurde und dass dessen jiingste Phase bereits
in das jungere Neolithikum hineingreift.

Wie man sieht, weisen die Hauptmerkmale der
mobilen Funde der neolithischen Siedlungen in den
Gebieten Kukes und Peshkopia eindeutig darauf hin,
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dass bei der Herausbildung des kulturellen Ausdrucks
der altesten neolithischen Erscheinungen im Nordosten
Albaniens der Starcevo-Komponente eine ausschlagge
bende Rolle zukam, bzw. dass der nordalbanischen
Gruppe, neben der Phase Kolsh I, auch die ersten Phasen
der Siedlungen an den Fundstellen Burim und Cetus
zuzuschreiben sind. Der kulturelle Charakter der Phasen
Burim I, Kolsh I und Cetus I bzw. die Dynamik des
Vordringens von Starcevo-Elernenten weist auf drei
Entwicklungsphasen der nordalbanischen Variante der
Starcevo-Gruppe hin.

Das erste bedeutendere Vordringen von Starcevo
Elementen in dieses Gebiet ereignete sich vermutlich
gegen Ende der Phase Starcevo IIa, was der Griindungs
zeit der Siedlung an der Fundstelle Burim entsprechen
wurde. Der folgende Zeitraum ist durch aufserst inten
sive kulturelle Einfliisse aus Starcevo gekennzeichnet,
die in kultureller Hinsicht der Phase Starcevo lIb ent
sprechen, was durch die Phase Kolsh I dokumentiert
ist. Im chronologischen Sinne sollte dieser Zeitraum
nicht ausschlieBlich mit der Dauer der Phase Starcevo
lIb in Zusammenhang gebracht werden, da die Phase
Kolsh I hochstwahrscheinlich wahrend der Phase
Starcevo III auf dem Mittelbalkan bestanden hat. Den
letzten Abschnitt stellt die Stagnation von Starcevo
Einfliissen dar. Zwar ist die Starcevo-Kornponente
wahrend dieses Zeitraumes noch immer dominierend,
jedoch wird im Rahmen der feinen Keramikware die
Rolle der bemalten Starcevo-Kerarnik von Elementen
des jiingeren Balkan-Anatolien-Komplexes iiber
nommen. Die wenigen Funde von Starcevo-Keramik
mit Barbotin finden wir auch spater vor, wie etwa im
FaIle der ersten Phase der Siedlung an der Fundstelle
Topojan, jedoch stellen diese nun eine sporadische
Erscheinung im Rahmen der lokalen Gruppe des
jiingeren Neolithikums dar.

Dadurch dass die nordalbanische Variante in
kulturell-chronologischer Hinsicht mit dem Ende der
Phase IIa und der Zeitdauer der Phasen lIb und III im
Starcevo-Ursprungsgebiet in Einklang gebracht wird,
wird die alterneolithische Herkunft der Griinderphasen
Burim, Kolsh und Cetus automatisch verneint.

Was den kulturellen Charakter des Materials aus
den Hohlen Blaz und Nezir betrifft, so steht die
Tatsache auBer Zweifel, dass bei der Herausbildung
des kulturellen Ausdrucks der Phasen Blaz II und
Nezir I die adriatische Kulturkomponente eine
ausschlaggebende Rolle gespielt hat, bzw. dass es sich
hierbei urn eine Variante der adriatischen Impresso
Kultur handelt, die durch Elemente der Starcevo-Gruppe
bereichert wurde.
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Liste der Fundstellen:
I. Konispol
2. Velca
3. Kamnik
4. Vlush
5. Cakran
6. Katundas
7. Dersnik
8. Bare
9. Vashterni

10. Tren
II. Maliq
12. Dunavec
13. Podgori
14. Rajc
15. Blaz
16. Nezir
17. Burim
18. Topojan
19. Cetus
20. Kolsh

Karle 3. Siedlungen desjiingeren Neolithikums gemaj3der Chronologie albanischer Archiiologen
• - Gebiet
.. - Siedlungen mit Starcevo-Keramik
o - Siedlungen ohne Starcevo-Keramik
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Ebenso sind, mit Ausnahme der strittigen Verbin
dung mit der thessalischen Gruppe Pra-Sesklo, die
vorgeschlagenen relativ-chronologischen Beziehungen
(Blaz II - Zelena Pecina III - Kolsh I - Podgori Ib/c 
Obre lIlI - Starcevo lIb; Nezir I - Burim; Nezir II 

Koish III)121 akzeptabel, aus denen, wie auch in den
vorhergehenden Fallen die Schlussfolgerung hervorgeht,
dass die Phasen Blaz II, Nezir I sowie andere zeit
gcnossische Siedlungen nicht zum alteren, sondern
zum mittleren Neolithikum gehoren, Es soll jedoch
besonders hervorgehoben werden, dass fur die
Schaffung der kulturellen Identitat dieser beiden
Siedlungen die geographische Lage der Region Burrel
entscheidend war. Obwohl sie sich tief im albanischen
Binnenland befindet, war diese Region offen fur den
direkten Einfluss von Elementen zweier neolithischer
Kulturkompexe. Sie war durch das Flusstal des Crni
Drim mit der peripheren Starcevo-Zone verbunden,
wodurch das Vordringen von Elementen der Starcevo
Gruppe gesichert war. Andererseits war durch das
Flusstal des Mati die Verbindung mit den Ursprungs
gebieten der adriatischen Impresso- Kultur gewahrleistet,
und dies sowohl mit den Fundstellen am Kiistenstreifen
als auch mit jenen im Binnenland, die sich im konti
nentalen Teil von Montenegro und der ostlichen Her
zegowina befanden. Dies bedeutet, dass die Bewohner
der neolithischen Siedlungen in der Region Burrel eine
Vermittlerrolle bei der Ubertragung von Elementen der
adriatisehen Impresso-Keramik in die periphere Star
cevo-Zone hatten und somit auch einen unmittelbaren
Einfluss auf die Herausbildung der nordalbanischen
Variante der Starcevo-Gruppe. Dadurch wird zugleich
auch unser Stadpunkt bestatigt, dass der Annaherungs
prozess und die gegenseitige Vermischung von adriati
schen und Starcevo-Kulturelementen sich gerade auf
albanischem Territorium abgespielt hatte, bzw. dass
man in diesen Gebieten auch nach den Wurzeln der
mittelbosnischen Variante der Starcevo-Gruppe
suchen muss.

Die Fundstelle Rajc bzw. ihre Phase Rajc I stellen
den siidlichsten Punkt auf albanisehem Territorium
dar, in dem die Starcevo-Kornponente, sowohl in
quantitativen als auch in qualitativem Sinne, noch
immer eine bedeutende Rolle bei der Herausbildung
der kulturellen Identitat einer neolithischen Siedlung
spielte. Wir konnen zwar nicht mehr von einer nord
albanischen Variante der Starcevo-Gruppe spreehen,
weder im geographischen noeh im kulturell-chrono
logischen Sinne, zumal das Gebiet Librazhd bereits zu
Siidalbanien gravitiert und die Anzahl der Funde sowie
die Verzierungsweise der grau- und schwarzpolierten
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Keramik weisen darauf hin, dass die Phase Rajc Idem
jiingeren Neolithikum naher ist als dem mittleren. Die
besondere Bedeutung dieses Gebiets und damit aueh
der Fundstelle Rajc liegt in ihrer geographischen Lage,
denn genauso wie das Gebiet Burrel eine Verbindung
zwischen der peripheren Starcevo-Zone darstellt, so
stellt auch das Gebiet Librazhs eine Verbindung
zwischen der nordalbanisehen Starcevo-Variante und
den alteren Gruppen des alteren Balkan-Anatolien
Kompexes dar.

Was die Starcevo-Elernente von neolithisehen Sied
lungen im Gebiet Korea betrifft, so hat man zunachst
den Eindruck, dass die Funde der Starcevo-Keramik an
diesen Fundstellen eine untergeordnete Kulturkom-po
nente darstellen. Zweitens, die groBeAnzahl von Funden
der Barbotin- Keramik an einigen Fundstellen ermoglicht
die Rekonstruktion der Dynamik des Vordringens von
Starcevo-Elementen in diese Region. Fur eine solche
Schlussfolgerung muss man jedoch zunachst die chro
nologische Position der friihesten Starcevo-Elemente
im Gebiet Korea feststellen.

Wenn man namlich den Standpunkt beziiglich des
kulturell-chronologischen Charakters der Gruppe Pod
gori I in Betracht nimmt, gelangt man zur Schlussfol
gerung, dass die ersten Starcevo-Elemente in das Gebiet
Korea wahrend der Phase Starcevo I gelangt sind, bzw.
lange bevor sie in das Gebiet Kukes vorgedrungen
waren. Urn eine korrekte Antwort auf diese Frage zu
erhalten, muss man zunachst die Frage naeh dem Weg
beantworten, auf dem die Starcevo-Elemente in das
Gebiet der Gruppe Podgori I gelangt sind. Im obigen
Abschnitt wurde festgestellt, dass der naheste Weg fiir
das Vordringen von Starcevo-Elernenten in das Gebiet
Korea jener iiber das Gebiet Librazhd gewesen ist.
Jedoch stellt die ehronologische Position der Phase
Rajc I noch immer keine Bestatigung fiir die Annahme
dar, dass aueh die friihesten Starcevo-Elemente in das
Gebiet der Gruppe Podgori I aus dem Nordwesten, d.h.
aus dem Gebiet Librazhd gelangt sind. Ein weiterer
moglicher Weg fiihrt uns naeh Nordosten, auBerhalb
des albanischen Territoriums, naeh Pelagonien, d.h. in
das Ausbreitungsgebiet der Gruppe Velusina - Porodin
oder noch weiter, naeh Ovee polje, in das Ursprungs
gebiet der Gruppe Anzabegovo - Vrsnik 1. Wenn man
die genetisehe Verbindung zwischen diesen Gruppen
und der Gruppe Podgori I in Betracht nimmt, erscheint
uns diese Moglichkeit durehaus logiseh. Diese
Moglichkeit ist zudem urn so wahrscheinlieher, wenn

121 M. Korkuti, a.a.O, (Anm. 36,1995),83-82, 171.
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man die Tatsache beriicksichtigt, dass die Funde der

Barbotin-Keramik wahrend aller Phasen der Gruppe

Velus ina - Porodin anwesend sind, sowie dass sie in

der Gruppe Anzabegovo - Vrsnik noch wahrend der

Phase Ia auftreten und in der Gruppe Podgori I noch

wahrend der Phase Ib; ebenso ist der Standpunkt von

M. Garasanin iiber die gegenseitige kulturell

chronologische Beziehung zwischen diesen Gruppen

zu beriicksichtigen, derzufolge die Gruppen Podgori I

und Velusina - Porodin - I-II der Phase Anzabegovo 

Vrsnik Ie am nachsten stehen. 122 Hinsichtlich der

chronologischen Bestimmung der Phasen Anzabegovo

- Vrsnik lund Velusina - Porodin I ge1angen wir auch in

diesem FaIle zur Schlussfolgerung, dass die friihesten

Funde der Starcevo-Keramik aus dem Gebiet Korea im

chronologischen Sinne der Dauer der Phase Starcevo I

entsprechen. Wenn man jedoch die Tatsache in Betracht

zieht, dass jene Starcevo-Elernente, welche fiir die Phase

Anzabegovo - Vrsnik IIa bezeichnend sind, meist als

wesentliches Kennzeichen der Phase Starcevo lIb auf

dem Ursprungegebiet dieser Gruppe genannt werden, 123

sowie unter Annahme der oben genannten gegenseitigen

Beziehung zwischen den Gruppen Podgori lund Anza
begovo - Vrsnik I, gelangen wir zur Schlussfolgerung,

dass die Funde der Starcevo-Keramik im Rahmen der

Gruppe Podgori I bestenfalls als gleich-zeitig in Bezug

auf das Material der Siedlung an der Fundstelle Burim

angesehen werden konnen, bzw. mit der Phase Starce

vo IIa.

Diese Feststellung wird auch durch die kulturell

chronologische Position der Siedlung an den Fundstellen

Bare, Vashtemi, Dunavec und Dersnik bestatigt, Mit

der Griindung von Siedlungen an der Fundstelle Bare

verstarkt sich auch die Intensitat der Anwesenheit von

Starcevo-Elernenten im Gebiet Korea. Hinsichtlich des

kulturellen Charakters aller in der Phase Bare I vertre

tenen Keramiktypen, lasst sich durchaus begriindet be

haupten, dass die Starcevo-Komponente, im Vergleich

zu den iibrigen Fundstellen, am starksten ausgepragt

ist. Zugleich ist auch der Standpunkt akzeptabel, dass

die Phase Bare I im Vergleich zur Starcevo-Gruppe mit

der Phase Starcevo lIb in Zusammenhang gebracht

werden kann, vor allem wenn man die Tatsache beriick

sichtigt, dass an dieser Fundstelle die Elemente des

jiingeren Balkan-Anatolien-Komplexes fehlen. 1m

Vergleich zur Gruppe Podgori I ist die Phase Bare I

eine etwas jiingere kulturelle Erscheinung, wobei in

gewissem MaBe auch ihre parallele Existenz selbstver

standlich ist.

Was die Fundstelle Vashtemi betrifft, so haben wir

bereits auf die Bedeutung von Elementen der Gruppe

Cakran - Dunavec hingewiesen, unter denen sich auch

Funde befinden, deren Analogien man im Rahmen

friiherer Phasen der Vinca- sowie der Butmir-Gruppe

antreffen konnte, was einen eindeutigen Beweis fiir

ihre Herkunft aus dem jiingeren Neolithikum darstellt.

1m lokalen Rahmen steIlt die neolithische Siedlung bei

Vashtemi, was die Hauptmerkmale der Keramikfunde

betrifft, eine kulturell-chronologische Verbindung

zwischen den Siedlungen an der Fundstelle Kishnik

(Podgori I) und der Siedlung an der Fundstelle Duna

vee dar. Obwohl die Elemente der Starcevo-Gruppe

nicht vielzahlig sind, lasst sich behaupten, dass diese

Siedlung, im Vergleich zur Starcevo-Gruppe, wahrend

der Phase Starcevo lIb gegriindet wurde.

Wenn man die Fertigungsqualitat und Vielfalt der

Barbotin-Motive von der Fundstelle Dunavec mit in

Betracht zieht, dann stellt die Existenzdauer dieser

Siedlung aus der Phase Dunavec I-II zugleich auch die

Zeit der intensivsten Anwesenheit der Starcevo

Komponente innerhalb des kulturellen Ausdrucks der

neolithischen Siedlungen im Gebiet Korea dar. Die

Funde der Barbotin-Keramik werden durhcus berechtigt

mit den Stilmerkmalen der jiingsten Phase del' Starce

vo-Gruppe in Zusammenhang gebracht. Die grund

legenden Kulturkomponenten dieser Siedlung wei sen

jedoch seit ihrer Griindung Merkmale auf, die fur das

jiingere Neolithikum bezeichnend sind, so dass man

ohne wei teres feststellen kann, dass die Phase Dunavec

I-II wei taus mehr der Vinca-Gruppe als der Starcevo

Gruppe enstspricht. Diese Feststellung wird auch

durch die Tatsache bekraftigt, dass beide Phasen der

Fundstelle Dunavec unter anderem auch durch die

Keramik vom Typ grau auf grau oder grau auf dunkel

grau gekennzeichnet ist, Da dieser Keramiktypus eines

der grundlegenden Merkmale der friihen Entwicklungs

phase der Dimini-Gruppe darstellt, ist sie zusammen

mit der Keramik vom Typus Larisa fur ihre Tsangali

Phase bezeichnend, die seitens einiger Autoren auch

als Tsangali-Larisa definiert wird. 124 Wir haben bereits

betont, dass auch M. Korkuti selbst die Keramik vom

Typ grau auf grau mit der Phase Dimini I in Zusammen

hang bringt, jedoch ordnet er die Phasen Dunavec I-II,

122 M. Garasanin, a.a.O. (Anm. 83), 36, 44.
123 M. Garasanin, a.a.O. (Anm. 22); ders., a.a.O. (Anm. 83),

Abb. 7, c-d.
124 K. Gallis, Die stratigraphische Einordnung del' Larisa

Kultur: eine Richtigstellung, Praehistorische Zeitschrift, 62 Band,
Heft 2,1987,147 ff.; J. P. Demoule - K. Gallis - L. Manolakakis,
Transition entre les neolithiques de Sesklo et de Dimini: les categories
ceramiques, Bulletin de Corespondance Hellenique, CXII-1988,
Paris, 17-41.
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analog zu den friiheren Einordnungen der Friihphasen
der Dimini-Gruppe, in das mittlere Neolithikum ein. 125

Andererseits sieht M. Garasanin den grundlegenden
kulturellen Charakter der Phase Tsangali-Larisa groliten
teils als Auswirkung des Vordringens von Elementen des
jiingeren Balkan-Anatolicn-Komplexes.V" Damit geht
die Dimini-Gruppe zusammen mit der oben ganennten,
aber auch mit der Arapi-Phase in den kulturell-chrono
logischen Rahmen des Kompexes mit grau- und
schwarzpolierter Keramik ein, die durch ihre
Anwesenheit kennzeichnend fur den Ubergang aus
dem mittleren in das jiingere Neolithikum ist und
pragend gewesen ist fiir die Gruppen des jiingeren
Neolithikums auf dem Balkan im weiteren Sinne.

Indem er feststellt, dass die Keramik von Typ grau
auf grau sowie die Keramik vom Typ Larisa im
Rahmen der Dimini-Gruppe parallel existiert haben,
werden sie von K. Gallis als jiingeres Neolithikum
charakterisiert, was eine weitere Bestatigung unseres
Standpunktes darstellt, dass die Phasen Dunavec I-II
in das jiingere Neolithikum einzuordnen sind. 127 Da
wir bereits festgestellt haben, dass die Phase Dunavec
I sowohl in kultureller als auch in chronologischer
Hinsicht, der Vinca-Gruppe naher steht als der
Starcevo-Gruppe, sowie hinsichtlich der Tatsache,
dass einige Autoren die Friihphase der Vinca-Gruppe
(Phasen Vinca - Turdas I-II, bzw. Vinca-Als 1) ebenfalls
in das mittlere Neolithikum einordnen, 128mochten wir
in diesem Aufsatz, ohne auf dieses Problem detailliert
einzugehen, folgendes hervorheben: Die neuesten
Forschungsergebnisse iiber die Vinca-Siedlungen auf
serbischem Territorium wei sen eindeutig darauf hin,
dass wahrend des von M.Garasanin als Gradac-Phase
definierten Zeitraums und der Phase Vinca-Plocnik
I-II die Trager der Vinca-Gruppe bereits seit langem
Eisenerz verwendet hatten.' 29 Diese Tatsache bestatigt
einerseits einige friihere Annahmen iiber den chalko
litischen Charakter del' jiingeren Phasen der Vinca
Gruppe und andererseits werden einige friihere
Annahmen iiber den jiingerneolithischen Charakter
ihrer friiheren Phasen und anderer zeitgleicher
Gruppen auf dem Balkan bestatigt, unter denen sich
sicherlich auch die Gruppen Dunavec - Cakran - Kolsh
II befinden.

Zuletzt solI die Siedlung Dershnik erwahnt werden,
mit der die Funde von Barbotin-Keramik, als eines der
Elemente del' Starcevo-Kornponente auf albanischem
Territorium, in das entwickelte jiingere Neolithikum
eingehen. Hier kann man im Grunde nicht mehr von
einer progressiven Rolle der Starcevo-Elernente
sprechen, sondern von einer Remineszenz einer der
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kulturellen Komponenten der Gruppen des mittleren
Neolithikums.

Aus dem oben Dargelegten geht hervor, dass im
Gebiet Korea die Elemente del' Starcevo-Kultur den
grundlegenden kulturellen Ausdruck jener Fundstellen
lediglich vervollstandigt haben, bei den en im Rahmen
der Feinkeramik die Elemente des alteren Balkan
Anatolien-Komplexes vorherrschend waren, wahrend
die Keramik mit grober Faktur von Impresso-Dekora
tionen unterschiedlicher Ausfiihrung gepragt war. Bei
den Impresso-Keramikfunden ist nicht immer die
adriatische Komponente vorherrschend, sondern es sind
auch Elemente von Kulturgruppen aus dem balkanischen
Binnenland vertreten, und damit auch der Starcevo
Gruppe. In diese Kategorie sind in erster Linie jene
Funde einzuordnen, die in der Zupftechnik ausgefiihrt
sind, und insbesondere jene mit den Ahrenmotiv. Das
Vordringen von Starcevo-Elementen in dieses Gebiet ist
am intensivsten wahrend der massenhaften Besiedlung
dieses Gebietes gewesen, wobei es sich urn den Zeitraum
zwischen der zweiten Halfte des mittleren und dem
Beginn des jiingeren Neolithikums handelt. Das
bescheidene Repertorium von Starcevo-Elementen in
diesem Gebiet ist durch die Tatsache erklarbar, dass es
sich urn ein indirektes Ubertragen handelt, aber auch
durch die Tatsache, dass sich die Zeit der intensivsten
Anwesenheit der Starcevo-Keramik im Gebiet Korea
mit der Endphase der Starcevo-Gruppe in ihrem
Ursprungsgebiet iiberlappt.

125 1. Lichardus -- M. Lichardus-Itten, La Protohistorie de
1'Europe, Le Neolithique et la Chalkolithique, Paris 1985,230 ff.; J.
P. Oemoule - K. Gallis - L. Manolakakis, a.a.O. (Anm. 124),
17-41; J. P. Demoule, Anatolia et Balkans: La logique evolutive du
Neolithique Egeen, Anatolica X/X, Istanbul 1991, 7-8, 14 T. 1; M.
Korkuti, a.a.O. (Anm. 36, 1995), 106, 124.

126 M. Garasanin, Oer spate balkanisch-anatolische Komplex
- Ein Riickblick nach vier Jahrzehnten, Starinar XLVIII, Beograd
1997,15-31

127 K. Gallis, a.a.O. (Anm. 241), 163.

128 J. Lichardus - M. Lichardus-Itten, a.a.O. (Anm. 125),
254-258: J. P. Dernoule, a.a.O. (Anm. 125), 7-8.

129 O. Sljivar, Th Eastern Settlement of the Vinca Culture at

Plocnik: a Relationship of 1st Stratigraphy to the Hoards of Copper
Objekts, Starinar XLVII, Beograd 1996, 85-98; Isti, Plocnik kod
Prokuplja, naselje vincanske kulture i problem rane metalurgije bakra,
Prokuplje II praistoriji, antici i srednjem veku, Prokuplje 1999, 31-44;
O. Sljivar - O. Jacanovic, Veliko Laole »Belovode« - Vinca Cultur
Settlement in Norteastem Serbia, Prehistorie Europeenne; Vol.8, Liege
1996, 176 ff.; ders., Veliko Laole - Belovode, naselje vincanske kulture,
Glasnik SAD 12, Beograd 1996,55--60; dres., Veliko Laole - Belovode,
naselje vincanske kulture, Glasnik 13, Beograd 1997, 115-125; ders.,
Veliko Laole, Belovode - istrazivanja u 1997, Glasnik 14, Beograd
1998, 73-78; O. Sljivar - 1. Kuzrnanovic-Cvetkovic, Plocnik kod
Prokuplja, Istrazivanja 1997, Glasnik SAD 14, Beograd 1998, 79-85.
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Liste der Fundstellen:
1. Konispol
2. Vel<;a
3. Kamnik
4. Vlush
5. Cakran
6. Katundas
7. Dersnik
8. Bare
9. Vashterni

10. Tren
11. Maliq
12. Dunavec
13. Podgori
14. Rajc
15. Blaz
16. Nezir
17. Burim
18. Topojan
19. Cetus
20. Kolsh

• - Siedlungen des mittleren und jungeren Neolithikums
• - Siedlungen des jiingeren Neolithikums

Karte 4. Chrnologische Einordnung der Siedlungen mit Starcevo-Keramik naeh S. Perie
• - Gebiet
..... - Siedlungen des iilteren und mittleren Neolithikums
o - Siedlungen des mittleren Neolithikums
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Der westlichste Punkt, bis zu dem die Elemente
der Starcevo-Gruppe gelangt waren, ist die Fundstelle
Cakran im Gebiet Fieri. Fur den kulturell-chronologi
schen Charakter der Funde von der Fundstelle Cakran
gelten dieselben Schlussfolgerungen wie fur die Fund
stelle Dunavec. Dies bedeutet, dass sich diese wenigen
Funde von Barbotin-Keramik im Gebiet Fieri auch in
der lokalen Gruppe des jimgeren Neolithikums erhalten
haben. In einen direkten kulturell-chronologischen
Zusammenhang mit den Funden aus Cakran konnen
auch die Funde aus der jungercn Phase der Siedlung in
der Hohle Katundas gebracht werden, die sich im
zentralen Teil Siidalbaniens befindet. Die altere Phase
dieser Siedlung Katundas I, die ebenfalls einige
wenige Keramikfunde mit Barbotin enthalt, wiirde dem
letzten Abschnitt der Starcevo-Gruppe entsprechen,
bzw. dem Ende des mittleren Neolithikums.

Zum Schluss solI auch die Fundstelle Vulsh im
Gebiet Corrovoda erwahnt werden, die durch ihre
Position eine Verbindung darstellt zwischen der Balkan
Anatolien-Gruppe im Gebiet Korea und der westlichen
Gebietc, die zum adriatischen Kulturkreis gravitieren.
Was diese Fundstelle betrifft, sollte man vor allem die
Tatsache beriicksichtigen, dass es sich hier urn ein
recht bescheidenes Forschungsunterfangen und wenige
archaologische Funde handelt, so dass es sich bei nahezu
allen Meinungen tiber ihren kulturell-chronologischen
Charakter groBtenteils urn Vermutungen handelt. Ohne
den kulturell-chronologischen Charakter der alteren
Funde in Frage zu stellen, wurde bei der Einordnung
dieser Fundstelle die Berechtigung der Herauslosung
von zwei neolithischen Phasen nicht in ausreichendem
MaBe mit Argumenten versehen, und andererseits bleibt
die Frage nach der Besiedlungskontinuitat offen. Falls
sich narnlich die gleichzeitige Existenz der horizontalen
und vertikalen Stratigraphie bestatigen sollte, stellt sich
die Frage nach der Kontinuitat sowohl der festgestellten
Phasen Vlush Ia und Ib im Sektor B als auch zwischen
der Phase Vlush Ta und der mesolithischen Schicht im
Sektor A. Hinsichtlich der Merkmale der mobilen Funde
sind wir der Ansicht, dass in einer solchen Situation
die Kontinuitat zwischen der Schicht im Sektor A und
der Phase Ia im Sektor B nicht in Frage gestellt werden
sollte, zumal in beiden Sektoren mikrolithische Funde
vertreten sind. Zugleich, wenn man die Hauptmerkmale
der Keramik aus der Phase Vlush Ib, die Impresso
Keramik vom Typ Devoll beriicksichtigt sowie die mit
Barbotin verzierten Funde und insbesondere die
Anwesenheit von Schiisseln mit betonter bikonischer
Profilierung, deren zuverlassige Analogien man unter
dem Material der mittelbosnischen Starcevo-Variante in
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Obre I vorfindet, 130 dann gelangt man zur Schlussfol
gerung, dass sich durchaus berechtigt die Frage nach
der Kontinuitat der Phasen Vlush Ia und Ib stellen lasst,
Zu einer ahnlichen Schlussfolgerung gelangt man
auch, wenn man die Keramik aus der Phase Vlush Ib
mit der Keramik der Phase Katundas I aus dem
benachbarten Berat-Gebiet vergleicht, deren Ergebnis
die Moglichkeit eines geringen Vorteils der Phase
Vlush Ib in Bezug auf Katundas list. Wenn man dem
noch unseren Standpunkt beziiglich des kulturell
chronologischen Charakters der Gruppen Podgori I
und Burim I hinzufiigt, im Rahmen derer ebenfalls
Impresso-Keramik vom Typ Devoll festgestellt wurde,
dann ist dies ein wei teres Argument fiir die Zweifel an
der Existenz einer Kontinuitat zwischen den Phasen
Vlush Ia und lb.

Obwohl die Rolle der Starcevo-Funde im gesamten
kulturellen Ausdruck der neolithischen Siedlungen der
zentralen und westlichen Gebiete Siidalbaniens lediglich
sporadisch ist, sind diese Fundstellen und die Anwesen
heit der Starcevo-Komponente deshalb bedeutend, weil
die Situation jener in Nordalbanien ahnelt, wodurch im
Grunde nochmals unser Standpunkt bekraftigt wird, dass
es gerade in diesen Gebieten zu den ersten unmittel
baren Kontakten zwischen den Kulturelementen der
Starcevo- und der adriatischen Kultur gekommen ist,
bzw. dass eine kombinierte Kulturerscheinung vom
Typ Starcevo-Impresso auf albanischem Territorium
entstanden ist.

Die vorhergehenden Analysen des kulturellen
Charakters und der chronologischen Position von
Starcevo-Elernenten auf albanischem Territorium
bestatigen tatsachlich eine der grundlegenden Schluss
folgerungen, die aus den Meinungen der albanischen
Archaologen hervorgeht, und zwar dass die Starcevo
Komponente eine aktive Rolle bei der Herausbildung
des kulturellen Ausdrucks der altesten neolithischen
Siedlungen auf albanischem Territorium gespielt hat.
Wenn man jedoch die Starcevo-Komponente in Albanien
mit den entsprechenden Phasen der Starcevo-Gruppe
in deren Ursprungsgebeit in Einklang bringen will, dann
erhalt man automatisch eine engere chronologische
Zeitspanne, in der diese Siedlungen albanischen
Archaologen zufolge existiert haben sollen. Es wurde
namlich erwiesen, dass die untere chronologische
Grenze der Gnindungszeit jener Siedlungen, in denen
die Starcevo-Keramik auftritt, nicht aus dem Rahmen
des mittleren Neolithikums tritt (Karte 4).

130 A. Benac, a.a.a. (Anm. I), T. XV, 6-7.
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Auf diese Weise werden die ostbosnische (Gornja
Tuzla VI), die mittelbosnische (Obre III-II) und die
nordalbanische Variante der Starcevo-Gruppe (Kolsh
I) in diesel be kulturell-chronologische Ebene gesetzt,
wodurch ebenfalls ihre chronologische Beziehung zu
den entsprechenden Erscheinungen im Starcevo
Ursprungegebiet harmonisiert wurde. Zugleich wird
eine realistische kulturelJ-chronologische Beziehung
zwischen ihren Folgeerscheinungen hergestellt - der
ostbosnischen Variante der Vinca-Gruppe, der mittel
bosnischen Butmir-Gruppe, der albanischen Gruppe
Cakran - Dunavec und der mittelbalkanischen Vinca
Gruppe, da die Friihphasen jeder dieser Gruppen in
gewissem Umfang durch bestimmte Elemente der Star
cevo-Tradition gekennzeichnet sind, jedoch weitaus
starker durch Elemente des jiingeren Balkan-Anatolien
Komplexes, dessen Erscheinung im Grunde den
Beginn des jiingeren NeoJithikums markiert.

Durch die HerstelJung eines solchen gegenseitigen
Verhaltnisses zwischen den genannten Gruppen werden
auch die Bedingungen fur die Herstellung einer
realistischen Beziehung zum thessalischen Neolithikum
hergesteJlt, so dass die Starcevo-Gruppe sowie ihre
Varianten oder andere Gruppen, die Material aus ihren
kJassischen Entwicklungsphasen enthalten, mit der
Sesklo-Gruppe in Zusammenhang gebracht werden. Die
Gruppen des jiingeren Neolithikums, deren Entstehung
die Folge des Vordringens von Elementen des jimgeren
Balkan-Anatolien-Komplexes ist, die jedoch noch
immer nicht auf die Starcevo-Komponente verzichtet
haben (Vinca-, Butmir- und Cakran - Dunavec - Koish
II), werden auf dieselbe chronologische Ebene mit der
Gruppe Dimini gebracht, die in ihrer Friihphase auBer
der grau- und schwarzpoJierten Keramik aus dem jiinge
ren Neolithikum auch von bestimmten Komponenten
der Sesklo-Gruppe aus dem mittleren Neolithikum
begleitet werden (Tabelle I).

Der kulturelle Charakter und die chronologische
Position der Starcevo-Komponente auf albanischem
Territorium sind auch fiir den LTberblick der Gesamtent
wicklung der Starcevo-Gruppe von Bedeutung. Die
vorhergehenden Analysen haben namlich gezeigt, dass
eines der wichtigsten Interpretationsprobleme der
Genese der Starcevo-Gruppe in nahezu identischer
Form an der Peripherie sowie im Ursprungsgebiet
prasent ist. Es handelt sich hierbei urn das Problem der
Einordnung von Siedlungen, in denen keine bemalte
Starcevo-Keramik festgestellt wurde. Eine der
moglichen Losungen dieses Problems, was die Phase
Starcevo I betrifft, haben wir an anderer Stelle
dargelegt.l '! Jedoch weisen allein die Anwesenheit von
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Starcevo-Keramik im Rahmen der Gruppe Podgori I,
sodann der obengenannte Standpunkt von M. Garasa
nin iiber die wechselseitige Beziehung zwischen den
Gruppen Podgori lund Anzabegovo - Vrsnik I wie auch
die Tatsache, dass die Barbotin-Keramik im Rahmen der
Gruppe Anzabegovo - Vrsnik I bereits seit der Phase
la anwesen ist, auf die Schlussfolgerung hin, dass die
erste Phase der Starcevo-Gruppe gleichzeitig mit den
peripheren Gruppen des alteren Balkan-Anatolien
Komplexes verlief, wodurch wieder die Frage nach
der gegenseitigen Beziehung der Gruppen Starcevo I 
Rudnik 1- Anzabegovo - Vrsnik I aktuell wird. 132

Hinsichtlich der Situation in Zentralbosnien und
auf albanischem Territorium eroffnet sich zugleich
auch die Frage nach der abschlieBenden Phase bzw.
Starcevo III gernaf der Periodisierung von D.
Garasanin. An den Fundstellen Obre lund Kolsh
finden wir eine Situation vor, wo die Phasen Obre
III-II und Kolsh I durch ihren kulturellen Charakter
der Phase Starcevo lIb entsprechen, wobei ihre
spateren Phasen (Obre IIIII-IV, Kolsh II) trotz ihrer
Kontinuitat kein Material aus der jungsten Starcevo
Phase enthalten. Eine solche Situation ist uner
anderem durch die Tatsache erklarbar, dass die Phasen
Obre 111I und Koish I teilweise aus dem
chronologischen Rahmen der Phase Starcevo lIb in
ihrern Ursprungsgebiet herausgetreten sind, aber auch
durch die Tatsache, dass die weitere Enwicklung der

I J I S. Peric, Viseslojna neolitska naselja i problem kulturne
stratigrafije neolita na teritoriji Srbije (Mehrschichtige neolithische
Siedlungen und das Problem der Kulturstratigraphie des
Neolithikums in Serbia), Starinar XLIX, 1988, Beograd 1999,
26-32, 35-38.

U2 Wenn in diesem Aufsatz der Terminus Starcevo I verwen
det wird, bezieht sich dies, falls nicht anders betont, auf den
kulturellen Charakter der Phase I der Starcevo-Gruppe, und zwar in
jenem Sinne, wie dies im oben zitierten Aufsatz vorgeschlagen
wurde, bzw. die alteste Phase der Starcevo-Gruppe tritt zum
annahernd identischem Zeitpunkt in vier oder eventuell fiinf
Regionen auf: Derdap (Lepenski Vir), Backa (Oonja Branjevina),
Pomoravlje (Divostin) und Kosovo (Rudnik), eventuell in den
Gebieten des unteren Save-Flusslaufes (Dobanovci und Lug 
Zvecka). In dieser friihesten Phase, die wir in das altere
Neolithikum eingeordnet haben und die in kulturell
chronologischer Hinsicht mit den Gruppen des alteren Balkan
Anatolien-Komplexes korrespondiert, sowie hinsichtlich der recht
groBen gegenseitigen Entfernung zwischen den genannten
Regionen, konnte die Starcevo-Gruppe gar nicht einen
einheitlichen kulturellen Ausdruck aufweisen. In dieselbe Richtung
verweisen auch die derzeitigen Erkenntnisse iiber den Inhalt der
mobilen Funde an den genannten Fundstellen, deren
Hauptmerkmale ebenfalls auf die Schlussfolgerung hindeuten, dass
wahrend der altesten Phase der Starcevo-Gruppe mit bestimmten
lokalen Besonderheiten zu rechnen ist.
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mittelbosnischen und nordalbanischen Variante durch
intensive kulturelle Veranderungen verhindert wurde,
die durch die Ausbreitung von Elementen des jimgeren
Balkan-Anatolien-Komplexes hervorgerufen wurden.
In Zentralbosnien, wo sich vermutlich der westlichste
Punkt befand, bis zu welchem etwas sparer Elemente des
jiingeren Balkan-Anatolien-Komplexes vorgedrungen
waren, kam es zur Entstehung der Proto-Butmir-Phase
- als Remineszenz dieser Veranderungen sowie auf einer
ausgepragten Starcevo-Basis - und auf albanischem
Territorium entstanden, unter direkterem Einfluss aus
dem griechischen Binnenland und der adriatischen
Zone, die Gruppen Dunavec - Cakran - Kolsh II. Daher
kann man in diesen Gebieten nicht von Starcevo III als
besonders spezifischer Phase im Sinne der Periodisie
rung von D. Garasanin sprechen.

Obwohl im Rahmen der genannten Periodisierung
die Kriterien fur die Einordnung der Funde in die Phase
Starcevo III (insbesondere der Funde bemalter Keramik)
mehrmals erganzt wurden, ist die Frage der Siedlungen
ohne bemalte Keramik immer noch ungelost geblieben.
Genauso wie im Starcevo-Ursprungsgebiet'V' gibt es im
Zeitraum, welcher der Phase Starcevo III entspricht,
auch auf albanischem Territorium in der Ausbreitungs
zone der nordalbanischen Starcevo-Variante ebenfalls
eine Siedlung ohne bemalte Keramik (Cetus I). 134Infolge
fehlender relevanter Hinweise, die eine Losung dieses
Problems errnoglichen wiirden, gelangen wir zur
Annahme, dass es sich hierbei moglicherweise urn eine
Situation handelt, in der in sehr peripheren Zonen der
Starcevo-Gruppe gleichzeitig Siedlungen mit bemalter
Keramik existieren, deren kultureller Charakter zur
Phase Starcevo lIb gehort, und auch Siedlungen ohne
bemalte Keramik, die in genetischem Sinne eine beson
dere abschlieBende Stufe der kulturellen Entwicklung
dieser Gruppe widerspiegeln, wobei sich diese Stufe
als Starcevo III definieren lieBe.

Weiters soli auch auf bestimmte Aspekte bei der
gegenseitigen Beziehung der mittelbosnischen und
nordalbanischen Variante der Starcevo-Gruppe hinge
wiesen werden. Wir mochten vor all em auf die
Tatsache hinweisen, dass die Angaben zu den
Merkmalen einzelner Keramiktypen, in erster Linie
jener mit Barbotin-Verzierung, es nicht gestatten, in
diesem Aufsatz einen endgiiltigen Standpunkt dariiber
darzulegen, ob der Prozess der gradueJlen Elimination
von Stroh aus der Faktur der Starcevo-Grobkeramik
gerade auf albanischem Territorium begonnen hat. Bei
vergleichenden Analysen ist es sehr schwer zu beur
teilen, zumal bei der Keramik meist nur allgemeine
Merkmale angefuhrt werden, in welchem MaBe die

Anwesenheit oder Abwesenheit von Stroh in der
Faktur wirklich als zuverlassiger MaBstab fur feinere
kulturell-chronologische Einteilungen genommen
werden kann.

Wir haben in diesem Aufsatz mehrmals die
Moglichkeit angedeutet, dass die Grimdung der
Siedlung Obre I bzw. die Herausbildung del' mittel
bosnischen Starcevo-Variante in unmittelbaren
Zusammenhang mit kulturellen Ereignissen, aber auch
mit dem Charakter des wichtigsten Wirtschaftsz
weiges der neolithischen Bewohner des albanischen
Territoriums gebracht werden kann, weil nur sie
berechtigte Griinde gehabt haben konnten, urn
bestimmte Bewegungen in Richtung nordwestlicher
Gebiete zu initiieren. Man kann nicht behaupten, dass
ihl' endgiiltiger Zielpunkt tatsachlich das Gebiet
Zentralbosniens gewesen ist, aber es muss sich urn ein
Gebiet mit gunstigen Bedingungen fiir die Entwicklung
der Landwirtschaft gehandelt haben. Auf diesem
verrnuteten Wege ist bislang nur eine Zwischenstation
bestatigt, die diese Vermutung unterstutzt, Es handelt
sich urn die FundsteJle Hateljska Pecina, wo in der
altesten Phase dieser Siedlung, neben der absolut
dominierenden Impresso-Keramik, auch Funde von
Starcevo-Keramik festgestellt wurden. Es ist
besonders wichtig zu betonen, dass unter den Funden
del' bemalten Starcevo-Keramik auch das Spiralen
Motiv vertreten ist. In seinem Bericht tiber die
Forschungsergebnisse in Hateljska Pecina erklart B.
Marijanovic die Anwesenheit der Starcevo-Keramik
als Auswirkung des Einflusses aus zentralbosnischer
Richtung, wobei er die Frage des Fehlens des Spiral en
Motivs in Obre I offen lasst. 135 Wenn man jedoch als
Ausgangspunkt fiir die Bewegungen der Starcevo
Komponente in Richtung ostliche Herzegowina und
Zentralbosnien das albanische Territorium nimmt, dann
erhalt auch die Anwesenheit des Spiralen-Motivs unter
den Funden der bemalten Starcevo-Keramik in Hateljska
Pecina ihre logische Erklarung. Die Kommunikation
srichtung an sich sowie die Mechanismen dieser

m In Serhien sind dies z.B. SiedIungen vom Typ Bunar nach

S. Vetnic, Glasnik SAD 4, Beograd 1987,95 ff.
134 Zu dieser Kategorie gehoren nicht jcne Siedlungen, in denen

die Starcevo-Kerarnik eine untcrgeordnete Kulturkomponentc

darstellt.
135 Uns ist nicht bekannt, ob die Resultatc systematischer For

schungen an dieser Fundstelle veroffentlicht sind, aber die Angaben

zu den genannten Funden sind in der Dokumentationsstelle des
Landesmuseum in Sarajevo zu finden, und zwar unter den Berichten
iiber zielgerichtete Forschungen, unter dem Titel »Eneolit i rano
bronzano doba istocne Hercegovinc«, S. 73.
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Bewegung wurden unsererseits bereits friiher
markiert, und zwar bei der Erklarung der Richtung und
Weise, auf welche die Kultrhytone nach Zentral
bosnien gelangt sind, wobei der Zeitpunkt dieses

CTAPI1HAP LI12001.

Kommunikationsablaufes in das mittlere Neolithikum
versetzt wird. 136

Ubersetzung: Maja Matic

136 S. Peric, a.a.O. (Anm. 68), 56-63. Wir mochten betonen,
dass die in diesem Aufsatz angefiihrten Angaben zu den Starcevo
Keramikfunden aus Hateljska Pecina fehlerhaft als Angabe aus der
Doktorarbeit von B. Marijanovic zitiert wurden, die denselben Titel
tragt wie das oben erwahnte Forschungsprojekt des Zemaljski
muzej aus Sarajevo, welches unter Leitung von B. Marijanovic
durchgefiihrt wurde.
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Pe3UMe:

SLAVISA PERle

CJIABlIlllA TIEPI1'R, ApXeOJIOIIIKI1 I1HCTI1TyT, Eeorpan

KYJITYPHU KAPAKTEP U XPOHOJIOrUJA
CTAPqEBAqKUX EJIEMEHATA Y HEOJIUTY

3AnA~HUXOIiJIACTU IiAJIKAHA

Ha OCHOBy )J,O caaa nytimucosaae rpahe y OBOM pa)J,y anannau
pan jc KynTypHH xapaxrep H xpOHOnOI'Hja CTapl.JCBal.JKHX ene

MCHaTa y 06naCTHMa jyrosananaor H sananuor nena Bamcana,
rj. aa TCpHTOpHjH Anfiannje H UCHTpanHC DOCHC. OHC 06naCTH

npunanajy T3B. Flpenaauoj 30HH y KOjOj, TOKOM HCOJlH'ra, nonaaa

)J,O Mct)yc06Hor xyrrrypnor H CTHHl.JKOr npmKHMalba npC,I:\CTaB

HHKa BcnHKHX KyJlTypHHX KOMnnCKca MC)J,HTcpaHcKorH KOHTH

HCHTanHor nena Eamcaua. Oapehena oncrynana KO)J, KyJITypHO

xpononouncor onpenersea,a CTapl.JCBal.JKHX cnCMCHaTa y OBHM

30HaMa y O)J,HOCy ua IbHXOFl nonozcaj y MaTHl.JHoj 06JlacTH )J,O

BCJla cy flO HOHHX safiyua KO)J, TYMal.JClba paasoja cave CTapl.JC

Bal.JKC rpyne, ami 11 KO,I:\ carnenanan,a yxynnnx KyJITypHHX '1'0

KOBa na ue.nost DaJlKaHCKOMnonyocrpny.

AHanH30M PC3YJITaTa HCTpaIKHBalba neornrrcxor JlOKaJlH

TCTa Pacxpurhe - 06pc I, y uenrpannoj DOCHH, )J,OWJ1H CMO)J,O

'3aKJbYYKa na ce y H3BCCHOM cMHcny Mory nO)J,BpI1H pCBwmjH

HCKHpannja CTaBOBH 0 crap-reaa-nco-impresso KyJITypH. Y np

BOM peny TOjc rnrraise pcnaTHBHO-XpOHOJlOWKOr onpene.n.en,a

CKcnCTa y COH)J,aMa VI-VIII, 3aTHM rnrraise npunannocra H3

,Il,BOjCHHX rpyna tceparauxe jennoj HJ1H npyroj xynrypnoj KOMno

IICHTH, naraa,e rcprrrepnjyaa aa H3)J,Bajmbc KyJlTypHHx cj:>a3a,

O)J,HOCHO rnrran,e OnpaB,Il,aHOCTH lbHXOBor nsnnajan,a H aa xpa

jy HajBaIKHHjc rurran,e XpOHOJIOI'HjC H I'CHC3C CTapl.JCBaYKO-im

presso KyJlTypC.

Haw CTaB 0 npofinevy KyJlTHHX MCCTa y COH,Il,aMa VI-VlII

MOIKC CC CHCCTH Ha3aKJbYl.JaK na uasenena KyJlTHa MCCTa, xao

H H3)J,BOjCHC rpase crapseea-uco-impresso xyrrrype, y craapu,

06CJlCIKaBajy )J,HHaMHKy nacen.anarsa osor JlOKaJUITCTa, O)J,HO

CHO na npu pCKOHCTpyKUHjH npoueca OCHHBalba HCOJlHTCKOr

HaCCJba na J10KaJlHTCTY Pacicpiuhe, y jC)J,HOM xpahevi BpCMCH

CKOM HHTCpFlaJlY, rpeoa pa-ryuara ca )J,BC rpyne )J,OCCJbCHHKa H

na cy 06c I'pync npHHOCHJlC IKpTBC 3acc6HO. Ilpecynny y.nory y

otipaaoaarsy HaHC)J,CHor CTaBa O,I:\HrpaJ1H cy pC3YJlTaTH ananme
Mct)yc06Hor O,I:\HOCa HCpTHKaJlHC crpaturpadmje COH)J,H IV-V H

VI-VIlI, KOjCcy noxasane na yTBpt)CHC crparnrparpcxe pasnu

KC H3MCt)y npse H npyre rpyne CKCJleTa rpefia nOCMaTpaTH xao

nOCJlC)J,HUy KOHcj:>HrypaUHjc repeua H YHlbCHHL~C na cy na OBOM

MCCTy. Y pCJlaTHFlIIO KpaTKOM BpCMCHCKOM paauaxy, 3a6cJlCIKC

aa )J,Ba cay-raja IKpTBCHor ptrryana, KojH cy 06aBHJlC )],BC rpync

,Il,OCCJbCHHKa HCTHX KyJlTHO-pCJlHI'HjCKHX Ha30pa.

113HCCCHC KOHCTaTaUHjc )],cnyjy )J,aJlCKO y6C)J,JbHBHjC Ka,I:\a

CCHMa y BH,Il,y H YHlbCHHua ,Il,a HH OCHOBHC KapaKTepHCTHKC KC

paMHKC HCH,Il,y Y npHJlOr H3,Il,Bajalba )J,BC cj:>a3C CTapl.JCBaYKO-im

prcsso KyJlTypC. IloKa3aJlO CC )J,a CBH CJlCMCHTH CTapYCBal.JKO

imprcsso KyJITypC y 06pHMa I nOKa3yjy ,Il,a )J,Ba HajcTapHja

cTpaTyMa OBor HaCCJba, O)],HOCHO npBH H )],pyrH cTpaTyM y COH

)J,aMa VII H VIII, Y cTBapH o)],CJlHKaBajy caMy ,Il,HHaM~lKYHacc

JbaBalba J10KaJlHTCTa PacKpwnc, )J,OK y KyJlTypHo-cTpaTHrpacj:>

CKOM CMHCJlY, Y ,Il,Ba HajCTapHja crpaTyMa, MOIKCMO pal.JyHaTH

ca nocTOjalbcM caMO jC)J,HC KyJlTypHC cj:>a3c.

Hajocern.asnju np06J1CM BC3aH sa crapuena-nco-impresso
KyJlTypy jecre rurran.e lbCHor XPOII0J10WKOr onpenerses,a, 0,Il,

HOCHO eras ua XOpW10HTH I H II Y 06pHMa 1 npnnanajy crapn

jCM IICOJlHTY. TIo OSOM TYMaYClbY. crapveaaqxa KOMnOHCHTa y

06pHMa I crojn Y nOTnyHoM XpOHOJIOIllKOM IICCKJla,Il,y ca 0)],1'0

napajyhaa CJlCMCIITHMa CTapYCHaYKC rpyne na lbCHOM MaTWI

HOM nonpyujy.

Kana ce pannje I'OBOPl'IJlO 0 canpacajy 11 MOl'ynHocTI1Ma 0111

xpoausauaje SCJIHKHX erana IICOJlHTa nojC.L\I1HHX pernja 611B

urer jyroCJIOSCHCKOI' IIpoC'ropa, 6aw IIa npHMcpy CTapYCSaYKO

impresso KyJ1TypC jc KOHCTaTOHano na CC. caCBHM OCHOBaHO.

MOIKC )J,OKa3aTH crenenacro paanaajaa.e RCJlHKHX erana HCOJ1I1

ra 11 ua je H y OBOM cny-rajy BI1)1,HO '1aKalJllbClbC npCJla31IHX ne

puona y npenasnoj H janpancxoj :mHI1 y O)~HOCY na HCTOl.JllY

UCHTpaJlH06aJ1KallcKY 30llY. I1Majynl1 y BI1AY saacehe icynryp

HO-XpOHOJlOWKC CI1HXpOlnnMc, tcao 11 npuxuaran.e CTaSORa 0

npHMapHI1M, cCKyH)],apHHM 11 repunjapruoa UCHTpHMa HCOJlI1

TH3aUHje. O.uIlOCHO 0 CyKUCCHRHOj HJlH rpanaunouoj MHrpaUHjl1.

nperxonnn CTaB yonurre Hl1jC cnopau «ana jc y mrrau.y <IHCTO

XPOII0J10WKH acnexr, jcp 3aHCTa HHjC peanno O<ICKI1RaTH na y

cnaicoj pCI'HjH najcrapnje HCOJIHTCKC nojase 1l0'-lHlbY H rpajy

HCTOSpCMCHO. MCt)yTHM, npCTxO,I:\Ha KOHCTaTl\l1ja HCMa CMHCJla

OH!J.a xana cc jC)I,Ha KyJlTypHa nojaaa, y OBOM cnysajy crap-re
sasxa rpyna, onpenerm y jenny erany HCOJlHTa, a fbCHa nepudiep

na sapnjanra npnrunue npyroj, aJ1H IIC MJlat)oj aeh crapnjoj

CTanH, a na ce npn TOMC HC)l,ORC)I,C Y nHTaIbC IbCHOXpOHOJlOWKO

OIlPC.uCJlClbC na MaTHYHOM nonpysjy,

Kana je y rurrarsy ueirrparma Bocua, HCO.uPIKHBliM CMa

rpavo II CTaS 0 carao jC.ullOCMCpHOM CTCIlCHaCTOM paanaajaa.y

BCJlI1KllX erarta 11 TO O)J, HCTOKa xa sanany. Jep, aKOjc UCHTpaJl

na DOCHa ca crapvesa-nco-impresso KyJlTypOM CBpCTaHa y xa

reropujy repunjapnux uenrapa HCOJlHTlBaUHjc, H aKO jc OHa y

O)l:Pcl)CHOM XpOHOJlOWKOM saocrancy y onuocy IIa I1CTOYHY,

UCHTpaJlH06aJlKaHcKy pernjy, OH)\a je caCRHM JlOrl1YIlO KOIICT<l

TOBaTli na je OBa 06JlaCT, O,I:\HOCHO KyJlTypa. y HCTOM, WlH npn

6JlHIKHO I1CTOM nonoxcajy npesra janpaucxoj 30HI1 kana cy y

rurrau.y CJlCMCHTlI impresso KyJlTypC.

Kon XPOHOJlOWKOr onpenen.en,a uajcrapnje «ynrype UCH

TpaJlIIC DOCIIC, MCl)yTHM, HHjC nOlllTOBaH IIH npBH, HI1 .upyrl1

npHHI\Hn. Bcn CMO HCTaKJlH )]a jc npl1HI\Hn CTCnCliaCTOr xpo

HOJlOIllKOr pa3)]Bajafba 0)] I1CTOKa Ka '1alla)]y HapywclI '-IHlbCHH

UOM)]a jc CTapl.JCBal.JKO-HMnpccco KyJlTypa onpC,Il,CJbCHa y CTa

pHjl1. a lboj o!J.I'Osapajyna cj:>a3a MaTHl.JHC KyJITypC (CTapYCBO

IT6) Y pa3BHjcHH CPC)]lbH IICOJlI1T. C )]pyrc CTpaHc, KO!J. HCKI1X

cj:>HHHjHX XPOHOJlOWKI1X pa'1MaTpafba O,f(lIoca npcMa ja)]paHcKoj

HMnpccco KyJITypH, 3aHcMapyjc cc nocTojalbc O,Il,pCt)CHC xpo

HOJlOWKC )]HCTaHUC Ha pCJl<ll\HjH ja)]paHCKa 06aJla - uCBTPaJlHa

DocHa, y CMHCJlY O)]1/Oca npl1MapHl'lX H TCpl\l1japHHx KyJlTyp

HHX UCHTapa. YaK cc I1,Il,C jow 11 )]aJbC, na CC HHC~lCTl1pa Ha na

paJlCJ1HOM CI'311CTI1palbY ja)]paHCKC KOMnOHCHTC CTapYCl:laYKO-
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impresso xynrype ca npeTnOCTaBJbeHOM I1cToBpeMeHoM epa30M

crapnjer HeOJII1Ta He caxio I1CTO'-IHe, Ben 11 ca onroaapajyhna
epa3aMa cTapl1jelleOJII1TCKI1X rpyna aananne 06aJIe Janpancicor

Mopa.
,Il,eepI1lIl1Ca~beM npOT06yTMI1pcKe rpaae, npeaasnhen je )],OTa

)],aWful1 HeCKJIa)], y KOMe crap-ieaa-ucy rpyny y fueHOM MaTI1'lHOM

nonpy-ijy, xao 11 fueHy cesepnotiocancsy sapnjanry nacnehyje
MJlat)eHeOJII1TCKa BI1H'laIlCKa xyrrrypa, a fueHy xpajisy nepurpep
ny sapnjarrry, y uerrrpannoj EOCHI1, nacnehyje cpenaeneornrrcxa
xarcan.cxa xynrypa. Hcronpeaeno je 11 crapseaavxo-impresso
KyJITypa noseneaa y npl16JII1JKHO I1CTy XpOHOJIOWKy pasau ca

onrosapajyhov epa30M (Crap-reso II6) aa MaTI1'lHOM nonpysjy.

3601'csera rora MOJKe ce KOHCTaTOBaTI1 na je aacerse 06pe

I OCIlOBallO TOKOM npyre nOJIOBI1He cpenrser HeOJII1Ta, IIITO3Ha

'l11 na je crap-reaa-nco-impresso KyJITypa epopMl1pmIa TOKOM

epa3e Crap-reno II6 11 na je )],eJIOM 611JIa casperaeua 11 ca epa30M

Crap-reso III. OCm1Ba'l11 aacersa 06pe I npurtanann 611 I1CTOj

nonynaunjcxoj 6a:m, a )],oceJII1JII1 cy ca Ben epopMl1paHI1M KyJI

TypHI1M 113pa30M. Taxohe, csratparao na ce uenoxynan KyJl'ryp

1111 canpscaj, a lie caxto crapsesa-uca KOMnOHellTa, HajCTapl1jI1X

xopaaonara y 06pl1Ma I, MOJKe TpeTl1paTI1 xao nocefina aapu

janra crapsesa-nce rpyne, ooorahena HaJIa311Ma janpancrce im

presso KepaMI1Ke.

Ha xpajy, Ty je 11 rnrran.e caraor Ha311Ba, jep nocroje ABa

BpJIO 611Tlla paanora na ce y OBOM cnyxajy lie KOPI1CTI1 TepMI1H

KyJlTypa. ITpBO, na reparopnjn DOCHe 11 Xepuerosnne, aa cana,

nosnajevo cavo jenan JIOKaJII1TeT ca OBaKBI1M KyJITypHI1M ca

npxcajei«. 0TlHOCHO, xao nocefiaa KyJITypaonpenen.ena cy caxro

naa crparyua jennor HeOJII1TCKOI' aacersa. ,Il,pyro, TepMI1H

crapsesa-nca xyrrrypa ce He KOPI1CTI1 HI1 aa fueHOM MaTI1'lHOM

nonpy-ijy, rne ce, y OKBI1PY fianxancxo-cpemsenonyaaacrcor

KOMfIJIeKCa, I'OBOPI1 0 KyJITypHI1M rpynava Karas, Kris I1JII1

Crapseso. C rora 611 MOJK)],a najnpmcnanauje 611J1O)],a ys Ha:mB

crap-resa-uco-impresso rpyna I1Jll1 cavo 06pe I crojn n cpeniso

fiocancxa sapnjanra rpyne Crap-reno, xao WTO je cnysaj ca

[OpfuOM Ty3JIOM.

Y BpeMeI1CTpaJKI1Bafua Ha JIOKaJII1TeTY PacKpwne KyJITyp

HI1 KapaKTep )],Ba HajCTapl1ja cTpaTyMa HeOJII1TCKOr HaCeJba 06pe

I 6110 je nOTnyHo Heno:maT, TaKO Aa cy HeKI1 ca)],a peBI1)],l1paHI1

CTaBOBI1, y TO BpeMe3al1CTa AeJIOBaJII1 Kao CaCBI1M peaJIHI1 I1JII1

'!UK je)],l1l1o Moryhl1. Met)yTI1M, pe3yJITaTI1 I1CTpaJKI1Bafua lIeo

JII1Ta Ha no)],py'ljy AJI6aHI1je nOKa3aJII1 cy )],a CTapqeBa'lKa Ba

pl1jaHTa y 06pl1Ma I, O)],HOCHO CTap'leBa'lKO-impresso KyJITypa

no A. DeHu,y, Hl1jeycaMJbeHa nojaBa 11 )],a je fueHOM epopMl1pafuy

I1peTxo)],l1o je)],aH AYJKI1 nepl1o)], KyJITypHI1X Y'I'I1u,aja 11 36JII1JKa

BalM, KOjl1 ce Morao O)],Bl1jaTI1 ynpaBo HaTepl1Topl1jl1 AJI6aHI1je,

lIa TpOMenl1 BeJII1KX KyJITyplll1X KOMnJIeKCa Tora BpeMella.

vh ny6JII1KOBalle rpat)e BI1)],I1MO )],a cy, no nepI10)],113al~l1jl1

aJI6aHCKI1x apxeoJIora, noje)],I1He BpCTe CTap'leBa'lKe KepaMI1Ke

npl1cyTHeHa CBI1M cTapl1jeHeOJII1TCKI1M lIaJIa311WTI1Ma, 611110)],a

ce pa)],11 0 je)],HOCJIojllI1Ma lIaCeJbI1Ma (VIush 11 Vashtemi) HJIH

o)],I'OBapajynl1M epa3aMa BI1UleCJIojHl1x lIaceJba(Burim I, KoIsh I,

Cetus I, Nezir I, Podgori I, Rajc I, Ban; I, Katundas I 11 Blaz I).
Ka)],a je y nl1TafuY cpeAful1 HeOJII1T, CTap'leBa'lKH elleMeHTH cy

KOHCTaTOBaHI1 Ha JIOKalll1Te'ry UaKpaH, epa3H Koish II, Katundas

II, Podgori II, Dunavec I-II 11 Topojan I, a caMO Ha je)],HoM Ha

ceJbY MJIat)erHeOJII1Ta, HaJIOKaJII1TeTY Dersnik. 3aBHcHoOA HH

TeH:urreTa 3acTynJbeHOCTI1 CTap'leBa'lKI1 eJIeMeHTH cy onpeAe

JbHBaHI1 Kao npaTena 111111 BOAena KOMnOHeHTa noce6HHx KyJI

TypHHX rpyna HJIH nojeAHIIHx JIOKaJIHTeTa (KapTe 1-3).

CTAPI1HAP LI1200l.

Taxohe, BHAJbHBa je H OCHOBHa KapaKTepl1CTHKa uenoxyn
HOI' HeOJII1TCKOr rpyanyca ca repnropnje AJI6aHHje, a TO je Be

JIHKa KyJITypHa WapOJII1KOCT. [OTOBO na HeMa rpn JIOKaJIHTeTa

ca 113paJKeHI1M KyJITypHHM jeAHHcTBOM, TaKO na, fiapera y spe
Me rpajau,a crap-rena-nee rpyne, osaj npOCTOp HI1 y KOM CJIyqa

jy He MOJKeMO TpeTHpaTH xao jenny KyJITypHyu,eJIHHy. OBaKBO

crarse OTeJKaBa OApet)I1Bafue xynrypnor xapaicrepa noje)],HHI1X
JIOKaJIHTeTa, xao H ycnocraan-arse peaJIHI1X KyJITypHO-XpOHO

1l0WKHX onnoca H3Met)yH3)],BojeHHx KyJITypHHX rpyna, a caMHM

TI1M 11 npeuuaauje onpehasaa,e y.nore crapnena-nce KOMnOHeH

re y epopMl1pafuY xynrypnor 113pa3a jenner nacersa HJIH KyJI

rypne rpyne,
C npyre crpane, HMajynH y BH)],y qHfueHHu,y )],a cy HaJIa3H

crap-reaa-nceKepaMI1Ke KOHCTaTOBaHI1 na CBHM HaCeJbHMa onpe

)],eJbeHI1M y crapnja HeOJIHT, )],OJIa3HMO)],0 saxrsy-nca na je crap

-resa-nca KOMnOHeHTa nrpana aKTI1BHY yJIory y epopMHpafuy
xynrypnor uspasa uajcrapajnx HeOlll1TCKI1X nacen,a HaTepI1TO

pHjl1 Anfiaunje. Y I1CTO speve, kana ce I1Ma y BI1)],y XpOHOJIOWKI1

pacnon y KOMe cy ersacrapana CBa nasenena nacersa, y KOH

TeKcTynpe)],JIOJKeHe nepaonaaaunje H xpouonornje ayToMaTcKI1

np0l13JIa3H na cy nojenuna eJIeMeHTH crapaesa-nce rpyne, y np

BOM peny rpy6a KepaMI1Ka, y jyrosananue )],eJIOBe EaJIKaHa, )],0

cneJII1 jow y epexre IIpOTOceCKllO rpyne Tecannje, OAHOCHO na

cy CBOjl1M npucycraov 06eJIeJKI11111 jenan )],yrH nepnon OA pa

HHX erana crapnjer, ueo cpenn.n H noxerax MJIat)er HeOJIHTa.

Taicohe, H3npe)],JIOJKeHe nepnonasauaje 11, na n.oj 3aCHOBaHI1X,

CI1HXpOHI13aMa ca HeOJII1TCKI1M nojaaana cycennnx 06JIaCTI1

I1cnOCTaBJba ce na je KyJITypHI1 Kpyr Cakran - Dunavec I-II 

Kolsh II Hecaxio I1CTOBpeMeH, Hero je rpajao Hnyzce 0)], CeCKJIO

rpyne TeCaJIHje, xao 11 na cy eJIeMeHTI1 MJIat)er6aJIKaHCKO-aHa

)],OJICKOr KOMnJIeKCa na reparopnjy AJI6a1mje nocnenn 311aTHO

npe Hero y TeCaJIHjy, HaKO je, no OBOj xonuenunja, pana epa3a

,Il,I1MHHI1 rpyne novepena )],y60KO y cpenn-n HeOllI1T.

YO'lJbHB je 11 nonarax na je I1HTeH311TeT 3acTynJbeHOCTI1

nanasa crapxeaa-nce KepaMI1Ke I'OTOBO cpa3MepaH y)],aJbeHOCTH

re 30He 0)], Haj611I1JKer nena MaTH'lHe CTapqeBa'lKe 06JIaCTI1. Y
TOM CMI1CJIY caCBHM je JIOrH'lHO WTO HeOJII1TCKO HaCeJbe HaJIOKa

JII1TeTY Koish ca)],pJKI1 Haj6pojHI1je 11 Hajpa:moBpcHl1je HaJIa3e

CTapqeBa'lKe KOMnOHeHTe, a CaMI1M TI1M npe)],cTaBJba 11 Hajno

y3AaHI1jl1 penep 3a KyJITypHO-XpOHOJIOWKO onpe)],eJbefue OCTa

JII1X HaJIa3a CTapqeBaqKe rpyne ca u,eJIe TepHTopl1je AJI6aHHje.

OCHoBHe KapaKTepl1CTI1Ke nOKpeTlIl1X HaJIa3a HeOlll1TCKI1X

HaCeJba 06JIaCTI1 Kukes 11 Peshkopia He)],BOCMHCJIeHO nOKa3yjy

)],a je y epopMl1pafuY KyJITypHor 113pa3a HajCTapl1jl1x HeOJII1T

CKI1X nojaBa Ha ceBepol1cToKyA1l6aHI1je npecYAHy yllory I1Ma
JIa CTapqeBaqKa KOMnOHeHTa, O)],HOCHO )],a ceBepliOaJI6aHcKoj

Bapl1jaHTI1 CTap'leBaqKe rpyne, nope)],epa3e Koish I, Tpe6a npH

nl1CaTI1 11 npBe epa3e HaCeJba Ha JIOKaJII1TeTI1Ma Burim H Cetus.

KyJITypHI1 KapaKTepepa3a Burim I, Kolsh I 11 Cetus I, O)],HOCHO

)],I1HaMHKa npo)],opa CTapqeBaqKHX eJIeMellaTa yKa3yje Ha Tpl1

pa3BojHa cTynfua ceBepHoa1l6aHcKe Bapl1jaHTe CTap'leBa'lKe

rpyne.
ITpBI1 3Ha'lajHl1jH npo)],op CTap'leBa'lKI1X eJIeMeHTa Ha OBO

no)],py'lje )],ecl1o ce HajBepOBaTHl1je npe)], Kpaj epa3e CTap'leBOIIa,

IIlTO 611 O)],I'OBapaJIO BpeMeHy OCHI1Bafua HaCeJba Ha JIOKaJII1TeTY

Burim. 3aTI1M )],OJIa311 nepl1o)], Hajl1HTelBI1BHl1jHx CTapqeBa'lKI1X

KyJITypHI1X yTI1u,aja, KOjl1 y KyllTypHOM CMI1CJIY o)],I'OBapajy epa311

CTap'leBOII6, WTO je )],oKyMeHToBaHo epa30M Koish I. Y XpOHO

JIOWKOM CMI1CJIY, oBaj nepl1o)], He Tpe6a Be3aTI1 I1CKJbY'lHBO 3a

Tpajafue epa3e CTapqeBO lIb, jep je epa3a KoIsh I HajBepOBaTHl1je
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'rpajana H Y apeve rpase CTapt.IeBO HI na ueHTpaJlH06aJlKaHCKOM

nonpysjy. H aa xpajy, nacryna nepnon crarnauuje crapxeaas
KHX yruuaja. I1cTHHa, y OBOM nepnony crap-reaa-nca KOMno

HeHTa je jow ysex AOMHHaHTHa, ann y OKBHpy epHHe iceparau-uce

pofie ynory crapxeaa-nce CJlHKaHe xepaxnnce npeyaavajy ene

MeHTH MJlat)er 6aJlKaHCKO-aHaAOJlCKOr KOMnJIeKca. Manofipoj
He HaJIa3e crap-reaa-nce xepasnnce ca 6ap60THHOM HaJIa3HMO 11

xacauje. xao WTO je cnyxaj ca npBOM epa30M nacersa aa JIOKa

JlHTeTy Tonojau, ann OHH cana npencrasrsajy cnopana-my no

jasy y OKBHpy JlOKaJlHe MJIa1)eHeOJJltTCKe rpyne.

LJ:oBo1)elbeM ceBepHOaJI6aHCKe aapujatrre y KyJITypHO

XpOHOJIOWKH CKJIaA ca xpajen rpase IIa 11 rpajarsea epa3a lIb-HI
aa MaTI1t.IHOM CTapt.IeBat.IKOM nonpy-ijy, ayToMaTcKI1 ce nerupa

cTapHjeHeOJIHTCKO nOpeKJIO OCHHBat.IKI1X epa3a uacersa aa JIO

KaJIHTeTHMa Burim, Koish H Cetus.

Kana cy y mrrarsy CTapt.IeBat.IKI1 eJIeMeHTI1 HeOJII1TCKHX

aacersa 06JIaCTl1 Korea, npan 11 OCHOBHI1 YTI1CaK KOjH ce CTHt.Ie

jecre t.IHlbeHl1ua na HaJIa311 crap-reaa-uce KepaMI1Ke na OBHM

JIOKaJlI1TeTHMa npencraarsajy cnopenny xyrrrypny KOMnOHeH

'ry. Hajnepoaarunju npasau KOjHM cy CTapt.IeBat.IKH eJIeMeHTI1

AOCneJlH y OBy 06JlaCT BOAI1 Hac aa ceBepOHCTOK, BaHTepI1TO

paje AJI6aHHje, y Ilenaronajy, rj, ua nonpysje pacnpocraparsa

rpyne BeJIyWI1Ha - OOpOAHH HJlH jour narse, y OBt.Ie norse, y

MaTHt.IHy 06JIaCT rpyne Aaaaoeroso - BPWHHK I, jep je caCBHM

Ot.II1Ta renercxa nOBe3aHOCT OBHX rpyna ca rpynov OOArOpl1 T. Y
XpOHOJIOWKOM CMHCJlY, nanasa crapuesa-nce xepaunxe y OKBI1

py rpyne OOAfOpH Ice, y Haj60JbeM cnyxajy, Mory cMaTpaTI1

I1CTOBpeMeHHM ca MaTepHjanoMnacersa ua JIOKaJlHTeTY nYPI1M,

OAHOCHO ca epa30M CTapt.IeBO lIa. OBy KOHcTaTUl1jy norsphyje
H KyJlTypHO-XpOHOJIOWKH nOJIOJKaj nacersa ua JIOKaJlHTeTHMa

Bare, Vashtemi, Dunavec H Dersnik.
Ca OCHHBalbeM aacersa aa JIOKaJII1TeTY Bare nojaxasa ce

I1HTeH3l1TeT npl1cycTBa CTapt.IeBat.IKHX eJIeMeHaTa y 06JIaCTH

Korea. HMajynH y BHAY KyJITypHH xapaxrep CBHX sacrynrsennx

KepaMHt.IKHX BpCTa epa3e Ban; I, caCBHM OCHOBaHO ce MOJKe

TBPAHTH na je, y OAHOCy aa OCTaJIe JlOKaJIl1TeTe, crapxeaa-nca

KOMnOHeHTa OBAe HajBI1U1e HCnOJbeHa. Y nopeheisy ca crapxe

Bat.IKOM rpyrrosr epa3a Bare I MOJKe ce AOBeCTH y Be3Y ca epa30M

CTapt.IeBO lIb. Y JIOKaJIHHM OKBHpHMa, C 063HpOM na OCHOBHe

KapaKTepHcTHKe KepaMHt.IKHX HaJIa3a, HeOJII1TCKO HaCeJbe Ha

Vashtemi-y npeACTaBJba KyJITypHO-XpOHOJIOUlKy cnoHy l13Me1)y

HaCeJba HaJIOKaJIHTery Kishnik (Podgori I) 11 HaCeJba Ha JlOKaJIH

TeTy Dunavec. HaKo cy eJIeMeHTH CTapt.IeBat.IKe rpyne Kpajlbe

CKpOMHI1 MOJKe ce penH Aaje, y OAHOCy Ha CTap'-leBat.IKy rpyny,

OBO HaCeJbe HajBepoBaTHl1je OCHOBaHO TOKOM epa3e CTapt.IeBO lIb.
BpeMe er3HCTl1palba HaCeJba Dunavec I-II npe,I:lCTaBJba

nepHoA HajHHTeH3l1BHHjer npHcycTBa CTapt.IeBat.IKe KOMnOHeH

Te Ha HeOJII1TCKHM HaCeJbHMa 06JlaCTH Kor~a. CacBHM onpaB

AaHO HaJIa3H 6ap60THHcKeKepaMl1Ke epa3e Dunavec Tce AOBO

Ae y Be3Y ca CTHJlCKHM KapaKTepHCTl1KaMa HajMJIa1)e epa3e

CTap'-leBat.IKe rpyne. Me1)yTHM, OCHOBHe KyJITypHe KOMnOHeHTe

OBorHaCeJba, Ben OA caMor OCHI1Balba, HMajy MJIa1)eHeOJIl1TCKH

KapaKTep, na ce CJI060AHO MOJKe KOHCTaTOBaTH Aa je AaJIeKO

6JIl1JKa KopecnOHAeHL\Hja epa3a Dunavec I-II ca Bl1Ht.IaHCKOM

Hero ca CTapt.IeBat.IKOM rpynOM.

Haj3anaAHHja Tat.IKa AO Koje cy AocneJII1 eJIeMeHTH CTapt.Ie

Bat.IKe rpyne je JlOKaJIHTeT Cakran y 06JIaCTH <DHepH. 0 KyJITyp

HO-XpOHOJIOUlKOM KapaKTepy HaJIa3a ca JIOKaJIHTeTa Cakran

BaJKe HCTl1 3aKJbyt.IUl1 Kao 11 3a HaJla3e ca JIOKaJIHTeTa Dunavec.

To 3Hat.IH Aa cy ce MaJI06pojHHHaJIa3H 6ap60Tl1HCKe KepaMHKe

y 06JIaCTH <DHepH 3aApJKaJll1 l1 y JIOKaJlHoj rpynu MJIa1)er ueo

JIHTa. Y AHpeKTHy KyJlTypIIO-XpOHOJIOUlKy Be3Y ca HaJJ<HHMa H3

Cakrana Mory ce AOBeCTH H HaJIa3H MJlaAe rpase uacen.a y ne

nmm Katundas, y ueHTpaJIHOM AeJlY jyacne AJI6aHl1je. Crapnja
epa3a onor uacersa Katundas I, «oja raxohe CaApJKI1 MaJI06pojHe

HaJIa3e keparamce ca 6ap60THHOM, onrosapana 6H cauoj saap

UlHl1UI1 crap-resa-nce rpyne, OAHOCHO tcpajy cpenrser HeOJll1Ta.

Haxo je ynora crapueaa-ncnx HaJIa3a y yxynnoa xynryp

HOM H3pa3Y HeOJIl1TCKHX aacersa ueHTpaJIHHX 11 3anaAHI1X

06JIaCTH jyxore AJI6aHHje xpajn,e cnopannvaa, OBI1 JlOKaJlI1Te

TH l1 casto npacycrso crapseea-nce tcepaanxe aa lbHMa 3Ha'-laj

HH cy 3601' rora UlTO je caryaunja aa Ibl1Ma CJll1t.IHa OHOj y ce

sepuoj AJl6aHl1jl1, t.Il1Me ce sarrpaao jour jennov nokasyje HaLIJ

CTaB na je ynpaso aa OBHM npocropava AOUlJIO AO npsux AH

peKTHHx KOHTaKaTa KyJlTypHl1X eneveuara crap-rena-nee H ja

ApaHCKe icyrrrype, OAHOCHO na je jenna KOM6HHOBaHa xynrypna

nojaaa runa crapveao-impresso npB06HTHO HaCTaJIa ynpaso na

npOCTOpl1Ma Anfiauaje,
AHaJII13e xyrrrypuor xapaicrepa H XpOHOJIOWKOr nonoxcaja

cTap4eBat.IKI1X eneuenara na repnropnju AJl6aIIHje 3aHCTa 110

TBpt)yjy jenan OA OCHOBHl1X 3aKJbY4aKa KOjl1 npOH3Jla3l1 H3CTa

BOBa aJl6aHCKHx apxeonora, na je crapxeea-uca KOMI10HeHTa

nrpana aKTl1BHY ynory y epopMHpalby xyrrrypuor napasa Haj

crapajux HeOJII1TCKl1X aacersa Ha repnropaja AJl6aHl1je. Me

t)YTl1M, AOBo1)elbeM y XPOHOJlOUlKl1 CKJIaA crapxeaa4Ke KOMno

HeHTe aa reprrropnja AJl6aHHje ca onronapajyhua epa3aMa

crapseaasxe rpyne ua MaTHt.IHOM nonpysjy, ayrovarcrca je cy

JKeH XPOHOJlOUlKl1 paCI10H y KOMe cy, no MHUlJbelbY aJI6aHCKHx

apxeonora, eraucrnpana Ta nacersa. Haane, nOKa3aJIO ce na

nona XpOHOJlOWKa rpannua OCHI1Balba aacersa y Kojl1Ma ce

jasna crap-resa-nca xepasuuca He H3Jla3H H3 OKBHpa cpemser

HeOJll1Ta (Kapra 4).
Ha raj Hat.II1H y HCTy KyJITypHO-XpOHOJlOUlKy 1103HUl1jy AO

sone ce HCT04Ho60caHcKa (I'opn,a Tyana VI), cpenaeoocaacxa
(06pe III-II) H ceaepaoanoancrca aapnjanra crap-resa-nce rpy

ne (Koish I), t.IHMe je raxohe ycxnahen 11 lbHXOB XPOHOJIOUlKl1

OAHOC ca onroeapajyhna nojasaraa y crapueaa-ncoj MaTl1t.IHoj

06JIaCTH. Hcroapevetro, ycnocraan,a ce peanan KyJITypIIO

XpOHOJlOWKH O,UHOC 113Me1)y lbHXOBHX lIaCJle,UHl1Ka - I1CTOt.IHO

fiocancxe Bapl1jaHTe Bl1H4allCKe rpyne, cpeAfbe60caHcKe 6yT

Ml1pCKe, aJl6aHCKe rpyne Cakran - Dunavec H ueHTpaJIH06aJl

KaHCKe BHHt.IaHCKe rpyne, jep cy paHe epa3e CBaKe HaBeAelle

rpyne y l13BecHoj MepH 06eJleJKeHe oApe1)eHI1M eJleMeHTI1Ma

cTap4eBa4Ke Tpa'uI1UHje, aJlH 3HaTHO BHUle eJleMeHTI1Ma MJla

1)er 6aJlKaHCKO-aHaAOJICKOr KOMnJleKCa, t.IHja nojaBa 3anpaBo

03Hat.IaBa nOt.IeTaK MJla1)er HeOJIl1Ta.

YcnOCTaBJbafbeM OBaKBor Me1)yc06Hor O,UHoca HaBe,UeHI1X

rpyna cTBapajy ce YCJlOBH 11 3a ycnocTaBJbafbe fbHXOBor peaJI

Hor OAHoca npeMa HeOJIHTy TecaJIl1je, TaKO Aa ce CTapt.IeBa4Ka

rpyna, lbeHe BapHjaHTe, I1JIH HeKeApyre rpyne ca MaTepl1jaJlOM

lbeHHX KJlaCWIHHX epa3a pa3Boja AOBO.Qe y Be3Y ca rpynoM Ce

CKJlO.

MJla1)eHeOJlHTCKe rpyne, '-lHje je epOpMHp3lbe nOCJleAHI~a

npoAopa eJleMeHaTa MJlat)er 6aJlKaHCKo-aHa,UOJlCKOr KOMnJleK

ca, aJIH Koje ce joUl yBeK Hl1CY OApeKJle CTap'-leBat.IKe KOMno

HeHTe, (BHHt.IaHCKa, 6yTMl1pCKa H Cakran - Dunavec - Koish II)

AOBOAe ce y HCTy XpOHOJlOwKy paBaHca rpynoM LJ:l1MHHH, KOjy,

TaKo1)e, y fbeHoj paHoj epa3H, nope,U MJl(1)eHeOJlHTCKe CHBO- H

L\pHOrJIat.IaHe KepaMI1Ke, joUl yBeK I1paTe H oApe1)eHe KOMno

HeHTe cpeAlbOHeOJlHTCKe rpyne CeCKJlO (Ta6eJla I).
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Ha xpajy, JKemIMO I1CTanl1 na xana ce y OBOM pany KOpl1

CTI1 TepMI1H CTapYeBO I, aKO Hl1je npyrasnje HarJ1aWeHO, Ml1

CJ1l1 ce na KyJ1TypHI1 xapaxrep I ¢a3e crap-reaasxe rpyne y CMl1

CJ1Y KaKO CMO npeAJlOJKI1J111 y pany °KyJ1TypHOj crpararparpnja
BI1WeCJ1ojHl1X HeOJ1l1TCKI1X nace.n,a, OAHOCHO na ce aajcrapnja

rpaaa crap-rena-nee rpyne. npH6J1I1JKHO y l1CTO apeve, jaarsa

najnan,e y yempH, eReHTyaJ1HO ner pernja: Bepnan (JIeneHCKI1
BHp), EaYKa (Ilon.a Bpan.esaxa), OOMOpaBJbe (,Il,HBOCTHH) H

CTAPHHAP LI1200l.

KOCOBO (PYAHl1K), eReHTyaJIHO y 06J1aCTHMa norser TOKa pexe

Cane (.IJ.o6aHoBUH H JIyr - 3BeYKa).

YTOjCBOjOj najpaanjoj ¢a3H, xojy CMO onpeAeJ1HJ1l1 y CTa

PHjl1 HeOJ1l1T l1 xoja y KyJ1TypHO-XpOH0J10111KOM CMl1CJ1Y xope

CnOHAl1pa rpynajaa crapajer 6aJ1KaHCKO-aHaA0J1CKOr KOMnJ1eK

ca, C063l1pOM na npHJ1HYHY Met)yco6Hy YAaJbeHOCT HaReAeHHX
peruja, crapseaa-uca rpyna BepOBaTHO Hl1jeHl1 MOrJ1a I1Mamje

AHHCTBeH KyJ1TypHl1 113pa3.


