
V. DIE WEIHEGESCHENKE UND IHRE SPENDER

Die Gabe an die Gotter, sei sie ex voto oder ex pietate, war in Griechenland anscheinend nie durch sa- 

krale Gesetze streng vorgeschrieben. Bereits E. Rouse hat in seiner grundlegenden Abhandlung fiber 

griechische Votive festgestellt: Es gibt nichts auf der Welt, das nicht ein Weihegeschenk werden kann813. 

W Burkert schrankt das nur geringfiigig ein und formuliert: ... Gabe kann alles sein, was wenigsten mi- 

nimalen Aufwand erfordert814. Versuche, an der Fundstatistik entweder fiir einen Kultort oder fiir ein- 

zelne Gottheiten giiltige Gesetzmabigkeiten abzulesen, haben bisher wenig Erfolg gehabt. Es kann ge- 

zeigt werden, dab bestimmte Weihungen an einigen Platzen deutlich bevorzugt waren, so z.B. die Blei- 

miniaturen in Sparta, die Bronzerinder in Olympia und im bootischen Kabirion, die iibergroben Nadeln 

im Argivischen Heraion oder die Fayencen in Perachora. Strikte Exklusivitat einer oder alienfalls eini- 

ger weniger Votivgattungen als Folge einer rigorosen Reglementierung zeichnet sich fiir keines der grie- 

chischen Heiligtiimer ab. Selbst bei der Weihung von Statuetten konnte einer Gottheit ihr eigenes Eben- 

bild, aber auch die Darstellung eines Gotterkollegen gestiftet werden815. Aus einer derart individuellen 

Freiheit des Auswahlens ergeben sich fiir die Interpretation von Heiligtumsfunden von vornherein zwei 

negative Einschrankungen: 1. In anonymen Heiligtiimern erlauben Art und Zusammensetzung der Wei- 

hegeschenke keinen Riickschlub auf Eigenschaften und Namen der empfangenden Gottheit(en). 2. An 

Platzen mit iiberlieferten Kultinhabern diirfen deren bekannte Eigenschaften und Zustandigkeiten nicht 

als einzig entscheidender Faktor fiir Art und Zusammensetzung der Weihungen gewertet werden. Das 

Fehlen ritueller Zwange bedeutet zugleich auch, dab die Wahl der Gabe in den Handen des Spenders 

liegt und damit sollte sich in den Funden neben religidsen Vorstellungen ebenso auch der profane Hin- 

tergrund der Besucherscharen spiegeln816.

A. OFFIZIELLE UND PRIVATE WEIHUNGEN

Zwei Weihungen in das Athena Itonia-Heiligtum sind schriftlich iiberliefert: Nach einem Sieg fiber illy- 

rische Stamme haben die Thessaler aus dem Anted der Gottin an der Beute zwolf Bronzekiihe gieben 

lassen und sie in ihrem Heiligtum aufgestellt. Der Bronzegieder Phradmon, den sie mit dieser Arbeit be- 

auftragt hatten, war im 5. Jh. v. Chr. in Argos tatig. Im Jahr 274 v. Chr. hat Konig Pyrrhos von Epirus 

den Makedonenkonig Antigonos Gonatas besiegt und von den erbeuteten Waffen die makedonischen 

Schilde nach Dodona, die Schilde der keltischen Soldner in das Athena Itonia-Heiligtum geweiht. Bei- 

des sind offizielle Weihungen aus Anlab einer gewonnenen Schlacht. Sie zeigen die zwei iiblichen Ver- 

fahren beim Weihen von Kriegsbeute, die Umwandlung in ein representatives Denkmal und das Depo- 

nieren der erbeuteten Waffen im Heiligtum. In Analogic zu diesen sicher bezeugten Waffenweihungen 

wird man die Waffen aus dem Heiligtum von Philia insgesamt als Reste derartiger offizieller Beutewei- 

hungen ansehen. Nach Ausweis der friihen Hiebmesser (3-8) erhalt Athena Itonia ihren Anted am Sieg 

in Form von Waffen zugleich mit den ersten Metallweihungen bereits in mittelgeometrischer Zeit (vor

813 Rouse, Votive offerings 352.

814 Burkert, Griechische Religion 119.

815 Zum Phanomen der »besuchenden Gdtter«: Alroth, Vi

siting gods; Alroth, Gods and figurines 65-105. - Die

Vielzahl von Gottern, die in einem Temenos und sogar im

gleichen Tempel verehrt wurden, macht aber eindeutige 

Zuweisungen nahezu unmoglich.

816 Zu Weihegaben und Status der Weihenden u.a. Morgan, 

Athletes and oracles; de Polignac, Offrandes (mit weite- 

rer Lit.).
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750 v. Chr.). Die kontinuierliche Fortsetzung der Tradition bis zum literarischen Zeugnis des 3. Jhs. 

v. Chr. kann mit den Funden belegt werden (Sauroter 1915, wahrscheinlich auch die Lanzen 2060-2062. 

2149-2162). Im Gegensatz zu Olympia, wo geweihte Waffen nur bis zum Ende der archaischen Zeit rei- 

chen817, besteht im thessalischen Heiligtum von Philia kein Widerspruch zwischen dem Fundbild und 

der literarisch bezeugten Fortdauer von Waffenweihungen bis in hellenistische Zeit (siehe S. 279 ff., 

Liste 38). Die Transformation von Kriegsbeute zu Dreifiifien aus Bronze oder Gold, die dann als Anted 

der Gottheit im Heiligtum aufgestellt werden, ist literarisch ab dem 7. Jh. v. Chr. iiberliefert818. Ob be- 

reits die monumentalen Bronzedreiftifie geometrischer Zeit aus dem gleichen Anlab entstanden sind819, 

erscheint fraglich. In den zwei oder vier Dreifiiben normalen Formats im Heiligtum von Philia (1-2 und 

die Aufsatzpferdchen in Kopenhagen820) wird man also kaum offizielle Weihungen zu sehen haben. Zur 

Ausstattung eines Heiligtums mit dem notwendigen Kultgerat konnten private Stifter und Poleis bei- 

tragen. So hat z.B. der Staat Elis am Ende des 6. Jhs. v. Chr. dem Zeus in Olympia ein ganzes Weinser- 

vice aus Bronze geweiht821. Unter den Bronzegefahen archaischer Zeit im Athena Itonia-Heiligtum gibt 

es grofie Kessel (1428-1429, vielleicht auch 1437) und das Fragment eines reich geschmuckten Kraters 

(1436), die vermutlich im Kultbetrieb verwendet wurden. Sie sind aufwendig genug, um die Anspruche 

einer offiziellen Weihung zu erftillen. Ohne inschriftlich genannte Stifter bleibt das aber reine Vermu- 

tung. Gleiches gilt fiir die Bronzestatuen (1757. 1887-1892. 1930-1931), die in spatarchaischer bis helle- 

nistischer Zeit ebenso von einem wohlhabenden Privatmann wie von den Biirgern einer Polis in das Hei

ligtum geweiht worden sein konnen. Den gesicherten Nachweis hoch offizieller Weihungen gibt es erst 

aus der Spatzeit des Heiligtums (3. Jh. n. Chr.) mit den Ehreninschriften des Thessalischen Bundes auf 

Statuenbasen 822.

Dieser Versuch, im Bundesheiligtum der Thessaler staatliche oder offizielle Weihungen zu identifizieren, 

hat nur diirftige Ergebnisse gebracht. Das war teilweise zu erwarten, denn gerade besonders kostbare 

Weihegeschenke wie Schilde und Dreiftibe aus Gold, oder Grobplastik aus Bronze und Marmor haben 

nur geringe Aussichten, erhalten zu bleiben. Es liegt aber auch am Fehlen von Kriterien, nach denen Pri

vates von Offiziellem zu trennen ware 823, denn am Mabstab von Aufwand und Kostbarkeit allein ist der 

Status des Stifters nicht abzulesen. Dennoch kann man in der groben Menge eher anspruchsloser Wei

hungen in Philia generell Gaben von Privatleuten aus personlichem Anlab sehen. Bei den geringen ar- 

chaologischen Spuren offizieller Prasenz im Heiligtum ware seine Bedeutung ohne die schriftliche 

Uberlieferung kaum erkennbar.

B. REICHE UND ARME GABEN

Nicht anders als bei den profanen Geschenken zwischen Menschen besteht auch bei den Gaben fiir die 

Gotter ihr Wert in dem verwendeten Rohstoff, der Verarbeitungstechnik und der gesellschaftlich ak- 

zeptierten symbolischen Bedeutung. Wahrend der Friihzeit griechischer Heiligttimer ist der Dreifub das 

Weihegeschenk, in dem sich alle drei Wertaspekte zu einer Hochstsumme addieren: Das grobe Format

817 Philipp, Jahrb. DAI 109, 1994, 82ff.; Siewert, Votivbar- 

ren.

818 Rouse, Votive offerings 145 ff.; Krumeich, Dreifiifie; Sa- 

kowski, Dreifufikessel 23 f.

819 Als Moglichkeit erwogen von Sakowski, Dreifufikessel

23 f. Anm. 138; 206ff.

820 Christiansen, Geometric period 64f. Nr. 30-31.

821 Siewert, Staatliche Weihungen.

822 Habicht in: H. Hauptmann (Hrsg.), Demetrias V (Bonn 

1987) 309ff.

823 So bereits Rouse, Votive offerings 351.
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verlangt entsprechende Mengen an Bronze; fur den Gub und das Montieren der Einzelteile sind inno

vative Techniken erforderlich; die epische Tradition von koniglichem Gastgeschenk und Wettkampfpreis 

macht den Dreifub zu einem Prestigeobjekt. Die lange gtiltige Ansicht, die bronzenen Dreiftibe geome- 

trischer Zeit in Heiligtumern seien Dankesgaben von Siegern in athletischen (oder musischen?) Wett- 

kampfen824, wird heute kaum noch vertreten. Den hohen materiellen und ideologischen Wert der 

Dreiftibe haben, wie C. Morgan und auch F. de Polignac darlegen 825, die friihgriechischen Aristokraten 

gezielt eingesetzt, um durch das Aufstellen im Heiligtum den Anspruch auf iiberlegenen Status und den 

Vorrang in der Konkurrenz um Macht offentlich zu demonstrieren. Die geometrischen Dreiftibe haben 

also die Qualitat von Eliteweihungen. Wie die Funde von Philia zeigen, sind diese Wertvorstellungen bis 

in den Norden Griechenlands gelangt und auch die thessalische Aristokratie hat die gleichen kostbaren 

Votive zum Gewinn von Prestige benutzt. Dab fur das Heiligtum von Pherai bisher noch keine Drei- 

fubweihungen nachgewiesen sind, kann natiirlich durch Zufalle der Fundtiberlieferung bedingt sein. 

Das Fehlen dort wtirde einen deutlichen Rangunterschied zwischen dem Polis-Heiligtum und dem Bun- 

desheiligtum anzeigen: Es mtibte das Hauptheiligtum aller Thessaler sein, in dem der thessalische Adel 

die kostbarsten Prestigeobjekte aufstellte.

Die eisernen Bratspiebe in Kriegergrabern geometrischer Zeit gelten als ranganzeigende Beigaben, die 

einem vornehmen Herren in seiner Eigenschaft als Gastgeber und tippiger Bewirter zustehen. In diesen 

Bereich gesellschaftlicher Verpflichtung dtirften auch die Kasereiben gehdren, die in Griechenland 

wahrend der fruhgeometrischen Zeit vornehmen Kriegern - auch zusammen mit Bratspieben - ins Grab 

gegeben werden 826. In Italien sind es dann erst die reichen Graber des 7. Jhs. v. Chr., die Kasereiben ent- 

halten 827. Die gleiche aristokratische Konnotation wird den Obeloi und Kasereiben auch in Heiligtii- 

mern zugeschrieben, denn fur die Opfertiere, das anschliebende Kultmahl und die bendtigten Kultgera- 

te sind die Adelsfamilien der Landschaft zustandig 828. Nach Ausweis der zahlreichen Obeloi und der 

Kasereibe mub also auch im Athena Itonia-Heiligtum mit einem Kultbetrieb unter der Regie thessa- 

lischer Grobgrundbesitzer gerechnet werden. Kultgerat, das nach Material- und Arbeitsaufwand zur 

Kategorie der »kostbaren« Weihungen zahlt und das vermutlich vornehme Spender hatte, kommt mit ei- 

nigen wenigen Beispielen in alien Perioden des Kultbetriebs vor: Es sind Kessel und andere grobe Ge- 

fabe aus Bronze (245-247. 1436-1437. 1825) sowie Kandelaber (1917-1918). Geht man allein vom 

Rohmaterial aus, dann gehdren auch samtliche Gegenstande aus Gold zu den Kostbarkeiten. Verglichen 

mit den literarisch iiberlieferten, einige Kilo schweren Goldvotiven erscheinen die realen Goldfunde aus 

griechischen Heiligtumern auberst diirftig. Ganz so schabig wirken die goldenen Ohrringe und die 

Goldbleche aus dem Heiligtum von Philia (1034-1036. 3013-3015) aber nicht mehr, wenn man beriick- 

sichtigt, dab im antiken Athen das Wertverhaltnis zwischen Bronze und Gold mindestens 1000:1 betrug, 

in geometrischer Zeit wohl eher noch mehr 829. Die hohe Wertschatzung von Gold bei griechischen Eli- 

ten klassischer Zeit ist vielfaltig bezeugt 830; bei den Vornehmen des 8.-7. Jhs. v. Chr. in Thessahen darf 

man sie voraussetzen. Kleinformatige Anhanger und Perlen gewinnen nur durch den exotischen Roh- 

stoff, aus dem sie hergestellt sind, an Wert (1134-1157). Gegenstande aus Bernstein kommen in Heilig

tumern und Grabern Griechenlands eher selten vor (Abb. 7). Die enge Bindung von Bernsteinschmuck

824 Zuletzt N. Coldstream, Geometric Greece (London 

1968)335.

825 Morgan, Athletes and oracles 85ff. 191 f.; de Polignac, 

Offrandes 64 f.

826 In Lefkandi im Grab 79 und in den Brandgrabern Pyre 13 

und 14 der Toumba-Nekropole: Lefkandi III Taf. 48. 78. 

87. Die Kombination mit Waffen im Grab bedeutet kei- 

neswegs, dafi Kasereiben vor allem bei kriegerischen Un- 

ternehmungen benutzt wurden. So aber D. Ridgway, 

Oxford Journal Arch. 16, 1997, 330ff. und M. L. West, 

Journal Hellenic Stud. 118, 1998, 190f.

827 Liste von Grabern mit Kasereibe bei M. Cristofani, Mon.

Piot 63, 1980, 24 Anm. 48. Siehe auch S. Gatti/M. Ruffo, 

Notizie Scavi 9. Ser. 5-6, 1994-95 (1996) 122 ff. - Zu Ka

sereiben im Alpengebiet: M. P. Schindler, Der Depotfund 

von Arbedo TI und die Bronzedepotfunde des Alpenlan- 

des vom 6. bis zum Beginn des 4. Jh. v. Chr. (Basel 

1998)68.

828 de Polignac, Entre les dieux et les morts 34; de Polignac, 

Offrandes 64.

829 So M. Vickers/D. Gill, Artful crafts. Ancient Greek sil

verware and pottery (Oxford 1994) 99.

830 Ausftihrlich Vickers/Gill (Anm. 829) 33 ff.
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an reiche Graber, wie sie in archaischer Zeit in Italien und auf dem siidlichen Balkan bis Makedonien be- 

steht, scheint es bier nicht zu geben831. Die archaische Scharnierfibel (1510) ist ein gutes Beispiel dafiir, 

wie durch den Rohstoff (Silber), das Format und die Qualitat der Herstellung aus einem schlichten Ge- 

genstand des taglichen Gebrauchs eine Kostbarkeit wird. Nach dem Preisverhaltnis von Silber zu Bron

ze umgesetzt ergabe das eine gigantische Bronzefibel von 5 m Lange 832, hinter der die tibergroBe Bron- 

zefibel aus Pherai mit einer urspriinglichen Lange von ca. 30 cm und einem Gewicht von beinahe zwei 

Kilo noch weit zuriicksteht 833. Scharnierfibeln aus Edelmetall sind in Nordgriechenland eine Beigabe in 

reichen Grabern 834.

Neben solchen Weihungen, deren Kostbarkeit tiberwiegend im Materialwert besteht, gibt es in Philia 

auch weniger aufwendige Gegenstande mit hohem Symbolwert. Die Bronzemenge, die zum Herstellen 

der kleinen Mannerfiguren (1006-1008) verwendet wurde, entspricht etwa der fur eine ordentliche Bo- 

genfibel. Auf Korperbau und Artikulation der Glieder ist weder an der Gubform noch beim Uberar- 

beiten der fertigen Figur besondere Miihe verwendet worden 835. Solche Bronzestatuetten ohne Gotter- 

attribute aus griechischen Heiligtiimern gelten als Darstellungen des Dedikanten836. Auch in Thessalien 

prasentiert er sich als sehr mannlicher, ithyphallischer Mann, mit starken Beinen 837, mit Waffen 838, mit 

Phiale beim Libationsopfer 839 und als Wagenlenker (1007-1008). Wenn wir also den Spender mit dem 

Dargestellten identifizieren durfen, dann sind alle diese Figtirchen Weihungen vornehmer thessalischer 

Grohgrundbesitzer. In das gleiche Umfeld von adeligem Landbesitz, Tierzucht, Reiten und Fahren 

gehdren dann auch die Pferdefiguren aus Bronze (siehe aber auch S. 220), die eisernen Trensen (1427. 

2387-2388) und vielleicht sogar der Bronzesporn (1822). Und schliehlich haben die Darstellungen auf ei

nem Blechband unbekannter Verwendung (Kastchenbeschlag?) die Welt des Adels und seiner Macht- 

ideologie zum Thema (1024): den vornehmen Krieger mit Schwert im Kampf um das Schiff840 und den 

Lowen, der seine Beute reifit841. Eine entsprechende symbolische Bedeutung haben die Lowenfiguren 

aus Bronze (1012) 842.

Wenn schon das Aussondern von kostbaren, reichen Weihungen mit vielfaltigen Unsicherheiten belastet 

ist, dann bereitet das Bestimmen des Gegenteils, des minimalen Aufwands nach Burkert 843, nahezu un- 

uberwindliche Schwierigkeiten. Das ganze Spektrum moglicher, da schriftlich erwahnter, bescheidener 

Gaben aus organischem Material - die Frtichte, Blumen oder Kuchen 844- ist archaologisch kaum nach- 

weisbar. Eine Ausnahme ist da nur das Heraion von Samos, wo im feuchten Milieu »Gaben der einfa-

831 Bernstein in Italien: Strong, Carved, amber 25 ff.; N. Ne

groni Catacchio, L’ambra: produzione e commerci nell’I- 

talia preromana. In: G. Pugliese Carratelli (Hrsg.), Italia 

omnium terrarum parens (Mailand 1989) 659-696. - Tre- 

beniste: Filow, Trebenischte 95 Nr. 147-148 Abb. 113- 

114; Vulic, Jahresh. Osterr. Arch. Inst. 28, 1933, 182f. Nr. 

46-50. - Novi Pazar: D. Mano-Zisi/Lj. Popovic, Ber. 

RGK 50, 1969, 197ff. Taf. 92-109. - Atenica: M. Dju- 

knic/B. Jovanovic, Arch. lugoslavica 6, 1965, Iff. Taf. 10- 

11; 16-17; 20. - Sindos, Grab 20: Sindos 90 Nr. 136; Chal- 

kidike: Coll. Stathatos I 68 Nr. 191 Taf. 28.

832 Vickers/Gill (Anm. 829) 99.

833 Kilian, Fibeln 54 f. Nr. 546.

834 z.B. Themelis/Touratsoglou, Derveni 128. 143; D. Wil

liams (Hrsg.), The art of the Greek goldsmith (London 

1998) 50f. Abb. 6, 2; Lj. Popovic, Katalog nalaza iz ne- 

kropole kod Trebenista (Belgrad 1956) Taf. 11; Coll. Sta

thatos III 203 Abb. 109 Taf. 31,123-133; Treasures of An

cient Macedonia. Ausstellungskat. Thessaloniki (1978) 

Taf. 12, 63; Albanien, Schatze aus dem Land der Skipeta- 

ren. Ausstellungskat. Hildesheim (1988) 256 Nr. 125; 367 

Nr. 273; H. Hoffmann/P. E Davidson, Greek gold 

(Mainz 1965) 199. 201.

835 Dafi thessalische Handwerker dazu schon in der Lage

waren, zeigt z.B. die grofie Kriegerstatuette von Kardit- 

sa: S. Karusu, Mitt. DAI Athen 91, 1976, 23 ff.

836 Kunze, Olympia Ber. 8, 1967, 224ff.; Alroth, Gods and 

figurines 39.

837 So auch Kriegerfigur aus Metropolis: Biesantz, Grabreli

efs 32 Taf. 55, L78.

838 Mit Lanze und Schild zu erganzen die Statuette der 

Sammlung de Menil: Hoffmann, Ten centuries 119 Nr. 

37.

839 Christiansen, Geometric period 58 Nr. 22.

840 K. Fittschen, Untersuchungen zum Beginn der Sagendar- 

stellungen bei den Griechen (Berlin 1969) 44ff. - Zum 

Thema zuletzt M. B. Moore, Metropolitan Mus. Journal 

35, 2000, 13 ff.

841 H. Gabelmann, Studien zum friihgriechischen Lbwen- 

bild (Berlin 1963); B. Schweitzer, Die geometrische 

Kunst Griechenlands (Koln 1969) 21 Iff.; Coldstream, 

Bulletin Inst. Class. Stud. London 39, 1994, 92.

842 Lowe mit Beute im Maul: Christiansen, Geometric peri

od 91 Nr. 70.

843 Burkert, Griechische Religion 119.

844 Siehe die Zusammenstellung bei Brommer, Griechische 

Weihegaben (im Register unter Obst, Pflanzen und Nah- 

rungsmittel).
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chen Leute« wie Pinienzapfen, Granatapfel und Holzgefahe erhalten blieben 845. Geringer Aufwand fur 

ein Weihegeschenk wird meist durch den billigen Rohstoff, die geringe handwerkliche bzw. kiinstleri- 

sche Qualitat und das kleine Format bestimmt, wobei haufig vom niedrigen Wert auch auf niedrigen so- 

zialen Stand geschlossen wird 846. Diese direkte Gleichsetzung von billigen Weihungen und armen Spen- 

dern kann nicht generell giiltig sein. So sind z.B. die zu Tausenden in lakonischen Heiligttimern gefun- 

denen Bleivotive Miniaturnachbildungen von groben Statuen, echten Waffen und kostbarem Schmuck, 

sie bestehen aus billigem Material und sie sind Erzeugnisse einer Massenproduktion. Trotzdem konnen 

sie nicht als Weihungen der spartanischen Unterschicht oder gar von Heloten erklart werden. Sie be- 

zeugen vielmehr eine regional begrenzte Votivsitte, die an Stelle der realen Gabe das Substitut der sym- 

bolischen Aussage verlangt 847. Folglich sind auch die lakonischen Bleikranze und -schilde im Athena 

Itonia-Heiligtum (1611-1622) keine Weihungen armer Leute. Entsprechend ist auch bei den geweihten 

Miniaturgegenstanden zu fragen, ob sie in jedem Fall kostensparende Nachahmungen darstellen, mit de- 

nen die minderbemittelten gewohnlichen Leute soweit es eben ihre wirtschaftliche Lage erlaubt, die teu- 

ren, der Selbstdarstellung dienenden Prestigeobjekte der reichen Aristokraten nachmachen 848. Mit dem 

Gegensatz reich und arm ware z.B. der Unterschied zwischen Tongefaben von Gebrauchsgrofie und in 

Miniaturformat aus einem Heiligtum nicht erfafit. Das Einsparen von etwas Ton bei etwa gleichem Ar- 

beitsaufwand macht kleine Gefabe noch langst nicht zu einem wirtschaftlich profitablen Billigprodukt. 

Auch bei der Umsetzung von geflochtenen Korben oder gebackenen Opferkuchen in Miniaturformen 

aus gebranntem Ton kann der wirtschaftliche Aspekt des Einsparens nicht bestimmend gewesen sein 849. 

Die Miniaturwaffen (218-228. 2895) und die Miniaturdoppelbeile (990-1005) aus Philia besagen also 

zunachst nur, dab Athena Itonia statt der realen auch die symbohsche Gabe akzeptiert hat. Ob sich die 

Weihenden durch ihre Wahl als religids fortschrittlich, oder als geizig, arm und von niedriger Herkunft 

zu erkennen geben, bleibt zu fragen.

Eine abgestufte Wertigkeit wird eher erkennbar an den unterschiedlichen Dimensionen von Gegenstan- 

den gleichen Typs und gleichen Materials. Selbst wenn man beim Schmuck zierliche Ausftihrungen fur 

Kinder und grobe fiir Erwachsene trennen kann 850, sind damit die verschiedenen Formate von Nadeln 

und Fibeln wohl nicht erklart. Bogenfibeln, Plattenfibeln und Nadeln sind in Maben vertreten, die von 

der Miniatur- bis zur Ubergrobe reichen851. Eine funktionale Gliederung in zierliche Fibeln/Nadeln fiir 

feine Stoffe (Schleier) und grobe Fibeln/Nadeln fiir dicke Wollstoffe labt die betrachtliche Variabilitat 

und insbesondere die nicht mehr funktionsfahigen Ubergrdben aufier Acht. Plausibler erscheint eine Be- 

wertung von bescheidenem bis zu groberem Aufwand, mit der durchaus auch die wirtschaftliche Inve- 

stition in den Gebrauchsgegenstand bzw. in das Weihegeschenk impliziert ist, aber keine soziale Abstu- 

fung 852. Eine ahnliche Erklarung sollte dann auch auf die Masse der Bronzeringe verschiedener Groben 

zutreffen (58-119. 2664-2842). Weitere Funde aus Philia wie Knochenringchen (1119-1122), Netznadel 

(1900), Nahnadeln (2843-2848) Spindelhaken (2849-2852) oder Angelhaken (2856) sind eindeutig sehr 

bescheidene und sogar armliche Gegenstande. Ob es sich bei ihnen allerdings um Weihegeschenke han- 

delt, ist nicht gesichert.

Zweifellos sind unter den ausgegrabenen Funden des Heiligtums von Philia die Extreme der allerkost- 

barsten und der ganz bescheidenen Weihegeschenke gar nicht vertreten. Die armen Leute, deren Gaben 

aus organischem Material nicht nachweisbar waren, bleiben wie stets unterreprasentiert. Kostspielige 

Gefabe oder Figuren aus Edelmetall und aus Bronze, die man in jedem wichtigeren Heiligtum Grie-

845 Kyrieleis, Offerings (mit weiterer Lit.).

846 So z.B. Kyrieleis, Offerings 215.

847 Boss, Votivgaben 195ff.

848 So z.B. zu Miniaturdreifufien Kyrieleis, Offerings 217f.

849 Tonkorbe und Opferkuchen u.a. Perachora I 67f.; Pera- 

chora II 328ff. 518 ff.

850 Vgl. die zierlichen Armbander (860-861) mit dem grofien

(863).

851 Bei den Bogenfibeln z.B. 303. 320 und 290-300; bei den 

Plattenfibeln 374. 380. 531 und 426. 458. 534; bei den Na

deln 734. 788. 794 und 739. 771. 792.

852 Bei einer sozialen Interpretation der Grofienunterschiede 

miifite in Analogic zu den Miniaturweihungen der einfa- 

chen Leute das Weihen von Trachtzubehor in Ubergrofie 

mit nachahmenden Aristokraten zu verbinden sein.
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chenlands voraussetzen darf, haben auch in Philia das Ende des Kultbetriebs nicht iiberdauert. Einige 

Fragmente von Grohplastik aus Bronze sind Zeugnisse dafiir, dab die zwolf Bronzekiihe des Phradmon 

nicht das einzige sehr aufwendige Monument im heiligen Bezirk gewesen ist. Das Bundesheiligtum der 

Athena Itonia war fur thessalische Adelige ein geeigneter Platz, um dort ihrem Rang und ihrem Reich- 

tum angemessene Dreifubkessel aus Bronze zu weihen. Weitere grobe Bronzegefafie stammen von 

wohlhabenden Stiftern, deren Zugehdrigkeit zur Schicht der Vornehmen nicht naher zu definieren ist. 

Insgesamt erscheint die aristokratische Prasenz, an den Fundzahlen gemessen, nicht besonders ein- 

drucksvoll. Die grobe Masse der Funde, die Fibeln, Nadeln, Ringe und Anhanger, mufi die Scharen der 

ublichen Besucher reprasentieren. In ihrem Materialwert stehen diese Weihungen zum Teil weit hinter 

den Prestigeobjekten der Aristokraten zuriick, sie sind aber auch keine »armen« Gaben. Solchen Tracht- 

schmuck aus Bronze konnten sich doch wohl nur die leisten, die fiber einigen Wohlstand verfiigten 853. 

Wie zu erwarten, war auch im archaischen Thessalien Reichtum an einen gehobenen sozialen Stand ge- 

bunden, denn der gleiche bronzene Trachtschmuck kommt als Beigabe in Bestattungen vor, die durch 

den Aufwand fiir Grabbau (grobe Steinhiigel) und Grabausstattung (Waffen, Bronzegefabe, Wagen) auf- 

fallen 854. Bei diesen Grabanlagen mit der zentralen Tholos und zahlreichen angebauten Grabkammern 

sollte es sich um die Bestattungsplatze der vornehmen und reichen thessalischen Grohgrundbesitzer 

handeln. Dab sich bei den Festen im Athena Itonia-Heiligtum, dem Stammes- und Bundesheiligtum der 

Thessaler, die adeligen und die freien Grundbesitzer der Landschaft versammelt haben, ist selbstver- 

standlich, dafiir bedarf es an sich keines archaologischen Nachweises. Das Problem ist hier also nicht, 

mit Hilfe der Funde den Rang von Besuchern zu bestimmen, sondern bekannte, bzw. zumindest postu- 

lierte Personengruppen im Heiligtum mit Gattungen von Weihegaben in Verbindung zu bringen. Wenn 

in Philia zurecht Trachtzubehor und Schmuck aus Bronze als Weihungen der vornehmen und reichen 

Burger interpretiert werden, dann rniiBte das allgemein auf solche Funde in griechischen Heiligtiimern 

zutreffen. Die kaum je explizit begriindete Ansicht, Fibeln, Nadeln und Ringschmuck seien die Gaben 

der gewohnlichen Leute, sollte iiberpriift werden.

C. GABEN VON MANNERN UND FRAUEN

Seit archaischer Zeit wurden fiir griechische Frauen Beteiligung am Kult und Teilnahme an religidsen 

Festen in zunehmendem Mabe die einzige Moglichkeit, das Haus zu verlassen und sich in der Offent- 

lichkeit zu bewegen 855. Weihegeschenke von Frauen sind deshalb in den Heiligtiimern Griechenlands 

weder iiberraschend noch selten 856. Ohne Inschriften mit dem Namen, wie das in Philia der Fall ist, er- 

geben sich aus der Art des geweihten Gegenstandes keineswegs immer eindeutige Aussagen fiber das

853 Es gibt kaum Anhaltspunkte, um den Wert von grofien 

Fibeln, insbesondere der arbeitsintensiven Plattenfibeln 

mit verzierter Fufiplatte, zu bestimmen. Aus dem Athen 

des 6. Jhs. v. Chr. ist der Preis von 6000 Drachmen fiir ei- 

ne grofie Bronzestatue iiberliefert. Daraus wird ein Preis 

von 600-150 Drachmen fiir eine Bronzestatuette berech- 

net, was etwa 600-150 Scheffeln Weizen entsprache. Eine 

grofiformatige, verzierte Plattenfibel sollte einen etwa 

gleichartigen Wert darstellen. Zum Wert von Bronzesta- 

tuen siehe P. R. Franke/M. Hirmer, Die griechische Miin- 

ze (Miinchen 1964) 33; R. Thomas, Griechische Bronze- 

statuetten (Darmstadt 1992) 35.

854 Tholos (Grab 6) von Nea Ionia: B. Rondiri, Arch. Delti-

on 48, 1993 (1998) Chronika 231 ff. - Grabhiigel von Ha- 

gios Georgios und Platanos: Tziaphalias, Arch. Analekta 

Athenon 11, 1978, 158ff.; Z. Malakasioti, Arch. Deltion 

47, 1992 (1997) Chronika 229ff. ebd. 48, 1993 (1998) 

238ff.

855 Zur Stellung von Frauen: W Schuller, Frauen in der grie

chischen Geschichte (Konstanz 1985) 25 ff. 44 ff.; zu 

Frauen im Kult: Kron, Priesthoods (mit alterer Lit.).

856 Zu Schmuckweihungen von Frauen in Olympia Philipp, 

Bronzeschmuck 19.

219



Geschlecht des Dedikanten. Waffen im Heiligtum, die entweder der Anteil der Gottheit an Kriegsbeute 

sind, oder die geweihte Rustung des besiegten Gegners, oder die Gabe der eigenen Bewaffnung, gehdren 

immer und ausschliehlich in die mannliche Welt des Krieges. Athena Itonia in ihrer Eigenschaft als 

Schutzherrin des thessalischen Stammes ist die geeignete und zustandige Empfangerin 857. Problemati- 

scher wird das schon bei den Miniaturwaffen. Der so oft zitierte Miniaturschild aus Bronze, den die 

Brotverkauferin Phrygia auf der Athener Akropolis geweiht hat 858, macht deutlich, dab sich durch die 

Miniaturisierung der Anlafi zur Weihung zusammen mit der Bindung an das Geschlecht des Weihenden 

verandern kann. Ohne raumliche und zeitliche Einschrankungen zahlt Werkzeug zum Besitz von Man- 

nern. Die seltenen Grabfunde geometrischer und archaischer Zeit, die Werkzeug (einschliefilich der 

Wetzsteine) und Waffen enthalten, bestatigen diese ebenso konventionelle wie intuitive Zuordnung 859. 

Wegen der Fundsituation in Philia (siehe S. 207) lafit sich aber nicht entscheiden, ob einzelnes Werkzeug 

im Heiligtum von einem mannlichen Besucher geweiht, oder von einem Handwerker benutzt worden 

war. Eine typisch mannliche Beschaftigung ist im antiken Griechenland das Reiten und Fahren, so dab 

folglich Sporen und Trensen in Heiligtiimern als Gaben von Mannern gelten dtirfen 860. Pferdefiguren 

aus Ton oder aus Bronze, die ebenfalls den Besitz von Pferden symbolisieren, zahlen zu den statusan- 

zeigenden Weihegaben vornehmer Manner861. Die seltenen Grabfunde mit Bronzepferdchen enthalten 

allerdings nie Waffen, sondern fur Frauen kennzeichnendes Trachtzubehor und Schmuck 862. Wenn die 

Beigaben im Grab nicht nur auf die Person der bestatteten Frau, sondern auch auf den Rang ihrer Fa- 

milie bezogen sind, wie das z.B. fur die Pferdepyxiden in attischen Frauengrabern angenommen wird 863, 

dann ist ein analoges Verhalten im Heiligtum vorstellbar. Die Gabe einer Pferdestatuette konnte den 

Gottern entweder vom Herdenbesitzer selber, oder von einem weiblichen Mitglied seiner Familie dar- 

gebracht worden sein. Konsequenterweise mufi dann auch gefragt werden, ob die tibliche Gleichsetzung 

von Mannerstatuetten (Krieger, Wagenlenker, ohne Attribute) mit mannlichen Stiftern so eindeutig sein 

muE 864. Bei Pinzette und Strigilis bestehen wohl keine Bedenken, vom mannlichen Benutzer auf einen 

mannlichen Weihenden zu schliefien 865. Fur die bis hier aufgezahlten Fundtypen ergibt sich die Zuwei- 

sung an Manner aus dem »mannlichen« Verwendungszweck und dessen Bestatigung durch Vorkommen 

in Mannergrabern. Eine solche Kontrolle der subjektiven Bestimmung ist bei den Dreiftiben aus Bron

ze, die nie ins Grab gelangten und die keine praktische Funktion hatten, nicht moglich. Der gezielte Ein- 

satz des Wertgegenstandes Dreifufi als Symbol von Reichtum und Ansehen wird aus Mythos und epi- 

scher Uberlieferung abgeleitet 866. Dab die aristokratische Konkurrenz um Macht und Prestige auch im 

Heiligtum eine reine Mannersache ist 867, muE fur die geometrische und archaische Zeit vorausgesetzt 

werden. Zum adeligen Lebensstil gehdren nach Ausweis der spatgeometrischen Panzergraber von Ar-

857 A. Moustaka, Kulte und Mythen auf thessalischen Miin- 

zen. Beitrage zur Arch. (Wurzburg 1983) 23ff. (mit alte- 

rer Lit.).

858 A. de Ridder, Catalogue des bronzes trouves sur 1’Acro- 

pole d’Athenes (Paris 1896) 92 f. Nr. 264.

859 Eine systematische Untersuchung gibt es nur fur die 

Athener Nekropolen: Stromberg, Male or female 90ff. - 

Die Graber 6 und 9 von Kavousi, Kreta, enthalten zu

sammen mit dem Werkzeug auch Waffen: Gesell u.a., He

speria 57, 1988, 288 Taf. 77; 60, 1991, 152f. Taf. 58. - In 

Grabern geometrischer Zeit von Lefkandi kommen die 

Eisenbeile in Inventaren mit Waffen vor: Graber Paha 

Perivolia 13, Toumba 39, 54 und Pyre 13 (Lefkandi I Taf. 

133, 22; Lefkandi III Taf. 43, 33; 48, 2; 61, 33.

860 J. Wiesner, Fahren und Reiten. Arch. Homerica. I F 

(Gottingen 1968) 118ff.; J. H. Crouwel, Chariots and 

other wheeled vehicles in Iron Age Greece (Amsterdam 

1992) 53 ff. 93 ff.

861 Heilmeyer, Bronzefiguren 23; W. Schiirmann, Die Tier-

statuetten aus Metall. Das Heiligtum des Hermes und der 

Aphrodite in Syme Viannou II (Athen 1996) 218 ff.

862 Nachweis von Bronzepferdchen aus Grabern: Kilian- 

Dirlmeier, Anhanger 166f. Die Beigabe von Fibel, Nadel 

und Schmuck in Frauengrabern wird durch die anthro- 

pologische Skelettbestimmung im Grab P 9 von Tragana 

erwiesen: Onasoglou, Tragana 35.

863 Kerameikos XIII: B. Bohen, Die geometrischen Pyxiden 

(Berlin/New York 1988) 8f. 12.

864 W.-D. Heilmeyer, Olympia Ber. 9, 1994, 198.

865 Zur Beigabe der Strigilis in Mannergrabern: Kotera-Fey- 

er, Strigilis 85 f. 91. - Zu Frauengrabern klassischer bis 

hellenistischer Zeit mit Strigilis: I. Papapostolou, Arch. 

Deltion 32, 1977 Meletai 334; B. Adrymi-Sismani, Arch. 

Analekta Athenon 16, 1983, 35.

866 K. Schwendemann, Der Dreifufi. Jahrb. DAI 36, 1921, 

151 ff.

867 Morgan, Athletes and oracles 62. 86 f. 191 f; de Polignac, 

Offrandes 64; de Polignac, Cite et territoire 152.
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gos auch die eisernen Bratspiefie 868. Da Obeloi sowohl in der Funktion von Kultgerat als auch von Wei- 

hegeschenken in Heiligtiimer gelangen konnten, ist die Fundzahl nicht ohne weiteres mit der Zahl vor- 

nehmer mannlicher Dedikanten gleichzusetzen.

Es herrscht weitgehende Ubereinstimmung, dab Nadeln und Fibeln zum Verschlieben von Frauenklei- 

dern dienten und dab es Frauen waren, die dieses Trachtzubehor, mitunter zusammen mit dem ganzen 

Gewand, mit Vorliebe Gottinnen, seltener Gottern, geweiht haben 869. Einige wenige Grabfunde geo- 

metrischer und friiharchaischer Zeit stehen in Widerspruch zu dieser Regel, da sie Fibeln, bzw. Nadeln 

zusammen mit Waffen enthalten. In Thessalien selbst sind das im Hiigel A von Halos das Grab XVI mit 

Eisenschwert und einer Plattenfibel, sowie Grab VII mit Eisenschwert und Bronzenadel 870. Die Kom- 

bination von Schwert und Nadel ist auberdem im Grab 87 von Vitsa871, im Grab 6 beim Westtor von 

Eretria 872 und im Grab II des Prahistorischen Friedhofs von Mykene belegt 873. Grab 176/2 von Argos 

enthielt vier Nadeln, vier Fingerringe und drei Lanzenspitzen, wahrend fur Grab 175 von Argos mit ei- 

nem Nadelpaar eine anthropologische Bestimmung (Mann von ca. 40 Jahren) vorliegt 874. Die aus Frau

engrabern bekannte Ausstattung mit mehreren Nadeln und einem Fibelpaar wurde im Pithosgrab 3 von 

Drepanon zusammen mit Schwert und Lanzenspitze gefunden 875. Von diesen Grabern konnen nur die 

Inventare aus Vitsa, Argos (Grab 175) und Mykene als geschlossen gelten; das Grab von Drepanon war 

vor der systematischen Freilegung bereits zerstort, im Grab 176 von Argos ist die Zuweisung der Bei- 

gaben an die zwei Bestattungen nicht ganz sicher und bei den Brandgrabern von Halos sind Mehrfach- 

bestattungen nicht auszuschlieben. Trotz dieser vereinzelten Ausnahmen im Grabbrauch wird man nach 

wie vor Fibeln und Nadeln des 8.-7. Jhs. v. Chr. generell der Frauentracht zuordnen und sie deshalb in 

Heiligtumern als Gaben von Frauen ansprechen 876. Das andert sich in spatarchaischer bis klassischer 

Zeit. In Nordgriechenland bleiben zwar die Scharnierfibeln Bestandteil der Frauentracht 877, aber Na

deln, und zwar alle Varianten der Doppelnadeln, kommen in gleicher Haufigkeit in Manner- wie in 

Frauengrabern vor 878. Schmuck, der ab dem 5. Jh. v. Chr. in den Inventarlisten von Heiligtumern auf- 

gefiihrt ist, wurde von Frauen geweiht 879. Dies scheint auch fur fruhere Zeiten zu gelten, denn Schmuck 

wie Hals-, Arm- und Ohrringe, Diademe, Bronzeperlen oder Anhanger kommen in den Waffengrabern

868 Siehe zusammenfassend und mit alterer Lit.: Strom, Obe

loi; de Polignac, Entre les dieux et les morts 33 ff.

869 Jacobsthal, Greek pins 95 f. 105f. 201: Philipp, Bronze

schmuck 19; Kilian-Dirlmeier, Nadeln 161. 200. 292f.

870 Wace/Thompson, Annu. British School Athens 18, 1911- 

12, 14ff. 19 Abb. 15, 3; Kilian, Trachtzubehor 23ff. Taf. 

20, 1-2.

871 Vokotopoulou, Vitsa 61 f.

872 C. Berard, L’Heroon a la porte de 1’Ouest. Eretria III 

(Bern 1970) 15 f.

873 V. Desborough, Annu. British School Athens 49, 1954, 

262f. Taf. 45, 53-125.

874 Courbin, Tombes geometriques 72ff. 75 ff. Taf. 46. 48.

875 Dekoulakou, Arch. Ephemeris 1973 Arch. Chronika 

15ff. Abb. 1-3.

876 A. Tziaphalias unterscheidet in Hagios Georgios 

Mannergraber mit grofien Bogenfibeln und Frauengraber 

mit kleinen Bogenfibeln (Arch. Analekta Athenon 11, 

1987 172; Tziaphalias, Agios Georgios 185). Aus den An- 

gaben in den summarischen Vorberichten wird diese 

Trennung nicht verstandlich. Zu Nadeln im Besitz von 

Mannern und Frauen siehe auch Isthmia VIII 396.

877 In Sindos z.B. die Einzelfibeln oder Fibelpaare in den 

Grabern 117. 20. 113. 49 und 48: Sindos 46 Nr. 61-62; 88 

Nr. 132-133; 294 Nr. 284; 298 Nr. 494; 311 Nr. 524. - 

Aufierdem Grab Z von Derveni und Grab III von Nea 

Michaniona: Themelis/Touratsoglou, Derveni 128 Nr. 

Z5-7; Vokotopoulou, Aineia 65 f. Nr. 44. - Wie bereits Ja

cobsthal (Greek pins 201. 204) feststellte, ist die Beigabe 

von Scharnierfibeln in Mannergraber nur auf dem siidli- 

chen Balkan iiblich. Ein weiteres Beispiel dafiir ist das 

»Fiirstengrab« von Belsh in Albanien: Albanien. Schatze 

aus dem Land der Skipetaren. Ausstellungskat. Hildes

heim (1988) 244 ff. Nr. 125.

878 In Sindos in den Mannergrabern 59. 115. 25. 76. 52. 62 

und 57 (Sindos 130f. Nr. 210; 136ff. Nr. 221. 223; 169f. 

Nr. 272-273; 212 Nr. 336; 234 Nr. 375; 282f. Nr. 465; 

302f. Nr. 505) und in den Frauengrabern 67 und 73 (Sin

dos 189 Nr. 311; 311 Nr. 524). - Im Waffengrab von Ha- 

gia Evthymia: A. Keramopoullos, Arch. Ephemeris 

1927-28, 106ff. Abb. 65-66. - In Vergina bei den Frauen- 

bestattungen im Schachtgrab Lambda II und im Vorraum 

des Philippsgrabes: M. Andronikos, Praktika 1988 (1991) 

lOOf. Taf. 72, 4; Andronikos, Royal toumbs 144f. Abb. 

145. - Zu Darstellungen von Mannern mit genadeltem 

Gewand aus spatarchaischer bis klassischer Zeit: Jacobs

thal, Greek pins 105f.

879 Zusammenstellung von Inventaren bei Jacobsthal, Greek 

pins 97ff.; siehe auch Philipp, Bronzeschmuck 19.
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des 8.-6. Jhs. v. Chr. nicht vor 880. Vor allem Frauen haben an die magische Schutzkraft von Skarabaen 

aus Fayence geglaubt und sie bis ins Grab behalten881. Fine Ausnahme sind nur die Fingerringe aus 

Bronze, die sowohl Frauen, als auch Mannern mit ins Grab gegeben wurden. Wie Darstellungen der Va- 

senmalerei zeigen, hat die Assoziation von eitler Frau und Spiegel eine Tradition, die bis in archaische 

Zeit zuriick reicht 882. Spiegel, Spindel und Nahnadel sind so eng in die hausliche Innensphare der Frau 

eingebunden, dab sie auch ins Heiligtum nur als Besitz und als Weihegabe von Frauen gelangt sein kon- 

nen.

Eine dritte Gruppe, neben den Gaben von Frauen und Mannern, bilden die Weihungen, bei denen An- 

haltspunkte fur eine geschlechtsspezifische Auswahl fehlen. Dazu gehdren in der Kategorie des 

Schmucks, wie erwahnt, die Fingerringe und aufierdem die grohen dreikantigen Glasperlen. Da sie in 

Graber einzeln mitgegeben wurden, miissen sie Amulettcharakter gehabt haben 883. Dies erklart auch ihr 

Vorkommen in einem Kindergrab und in einem Grab mit Waffen. Die grofie Menge solcher Perlen im 

Kabirion bei Theben 884 ware dann in Verbindung mit den dort stattfindenden Initiationsriten fur junge 

Manner zu sehen 885, ohne dafi Gleiches fur alle solche Perlen in samtlichen griechischen Heiligtiimern 

gelten muhte. Trotz morphologischer Ubereinstimmungen bildet die Typengruppe der Faleren offen- 

sichtlich keine funktionale Einheit 886. Nur in Makedonien dienen eine bis sechs Faleren als Besatz von 

Frauenkleidern. In Mittel- und Stidgriechenland gehorten die stets einzeln im Grab liegenden Faleren 

wahrscheinlich zu einer helmartigen Kopfbedeckung waffentragender Manner. Welchen Zweck die Fa

leren aus dem Heiligtum von Philia ursprtinglich erfiillten, bleibt ungewifi. Kleine bis mittelgrofie 

Eisenmesser sind von der geometrischen bis in die hellenistische Zeit Beigabe in Frauen- und Manner- 

grabern 887. In welcher Funktion - Weihegabe oder Kultgerat - und von wem - Frauen oder Mannern - 

die zahlreichen Eisenmesser in das Athena Itonia-Heiligtum gebracht wurden, labt sich nicht klaren.

In das Heiligtum von Philia haben, wie das in einem Stammesheiligtum selbstverstandlich zu erwarten 

war, Frauen und Manner ihre Gaben gebracht. Uber das Zahlenverhaltnis mannlicher und weiblicher 

Besucher, bzw. Weihender ist jedoch kaum Klarheit zu gewinnen. Die Analyse von Funktion und Be- 

deutung der Funde erlaubt zwar eine grobe Einteilung in »weibhche« und »mannliche« Weihegaben. 

Ohne schriftliche Aussagen zum Anlah der Weihung steht es aber offen, welches Gewicht dem Kriteri- 

um der Geschlechtszugehdrigkeit bei der Auswahl der Weihung tiberhaupt zukam bzw. unter welchen 

Umstanden dieser Gesichtspunkt nur noch zweitrangig war. Fur die Gesamtheit der anonymen Wei

hungen heibt das, daft Zuweisungen an Frauen oder Manner nur mit einem geringeren oder grofieren 

Grad an Wahrscheinlichkeit erfolgen diirfen. Eine weitere Schwierigkeit liegt im unterschiedlichen Cha- 

rakter der Mannern und Frauen zugeschriebenen Weihungen. Bei den Waffenweihungen der Manner 

handelt es sich um eine kollektive Massendeponierung, bei der die Stiickzahl in keiner ersichtlichen Re

lation zur Anzahl der Beteiligten steht. Das Trachtzubehor und die Schmuckstiicke der Frauen dagegen 

sind Besitz von Einzelpersonen, der alienfalls paarweise oder als Schmucksatz (Nadel/Fibelpaar und 

Anhanger) niedergelegt wurde, d.h. jedes einzelne Fundstiick ist der sichtbare Uberrest der rituellen 

Handlung eines Individuums. In einem deutlichen Gegensatz stehen auch die Wertigkeiten der Mannern

880 Fur die einzelnen Anhangertypen siehe Kilian-Dirlmeier, 

Anhanger passim. Der einzige nachweislich von einem 

Mann geweihte Armring aus Bronze stammt aus Olym

pia: Philipp, Bronzeschmuck 19. 220 Nr. 813.

881 Zu Skarabaen in spatgeometrischen Frauengrabern: G. 

Holbl in: E. Thomas (Hrsg.), Forschungen zur agaischen 

Vorgeschichte: das Ende der mykenischen Welt. Akten 

internat. Koll. 7.-8. Juli 1984 in Koln (Koln 1987) 131.

882 G. Zimmer, Friihgriechische Spiegel. Winckelmannspro- 

gramm Arch. Ges. Berlin 132, 1991, 511.

883 Pithekoussai, Grab 398 und 702: Buchner/Ridgeway,

Pithekoussai 4291. 6741. Tai. 133. 191. - Kalyvia, Pithos-

grab 4: X. Arapogianni, Arch. Deltion 47, 1992 (1997)

113 Tai. 36. - Drepanon, Pithosgrab 3: siehe Anm. 875. - 

Vitsa, Graber 44 und 153: Vokotopoulou, Vitsa 317.

884 Haevernick, Gias 1001.

885 Zur Deutung der Stierliguren als Weihung bei der Initia

tion: Lembesi, Arch. Ephemeris 131, 1992, 1-19.

886 Zusammenlassung der Diskussion bei 

Rhomiopoulou/Kilian-Dirlmeier, Praehist. Zeitschr. 64, 

1989, 123 If. (mit alterer Lit.).

887 So z.B. in Athen, Lelkandi, Vitsa und Nea Michaniona: 

Kerameikos V 1 Tai. 166; Lelkandi I Taf. 134, 12; 144, 7; 

153, 2; Lelkandi III Tai. 57, 4; 61, 32; 78, 10-11; Vokoto

poulou, Vitsa 29711.; Vokotopoulou, Aineia 81 Tai. 49.
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bzw. Frauen zugeschriebenen Gaben. Die einzigen als monumental und sehr kostbar zu bezeichnenden 

Weihungen sind die groben Bronzedreifiibe der Manner. Das »weibliche« Aquivalent dazu, die Fibeln 

und Nadeln in Ubergrobe, bestehen aus einem Bruchteil der Bronzemenge, sie sind nicht mit symboli- 

schen Aussagen beladen, so dab ihre representative Wirkung im Heiligtum kaum besonders auffallig 

war 888. In dieser Aufteilung auf die Geschlechter scheinen sich nur allzu deutlich die Unterschiede von 

mannlicher Zustandigkeit fur Offizielles, Representation und Zurschaustellung von Prestige und weib- 

licher Ausgrenzung aus dem Offentlichen widerzuspiegeln. Dariiber hinaus deutet sich in Philia ein Ge- 

gensatz des rituellen Verhaltens im Heiligtum an: Frauen weihen mehr oder weniger obligatorisch (bei 

ganz bestimmten Gelegenheiten?) Gegenstende des teglichen Gebrauchs aus ihrem Besitz. Zu dieser 

grofien Zahl an »weiblichem« Trachtzubehor gibt es keine entsprechende Menge »mennlicher« Ge- 

brauchsgegenstende. Eine Erklarung fur diesen Kontrast konnte darin bestehen, dab die Gaben der 

Menner vorwiegend aus vergenglichem Material bestanden haben. Der Gegensatz liebe sich aber auch 

ganz beseitigen, wenn man die Moglichkeit offiziell geweihter Kriegsbeute ausschliefit und damit samt- 

liche Waffen als »mennliche« Weihungen von eigener oder erbeuteter Bewaffnung bestimmt. In Philia 

labt sich auf diese Weise ein annahernd ausgeglichenes Verhaltnis zwischen den Weihungen von Frauen 

und Mannern herstellen. In anderen Heiligtiimern Griechenlands aber iibertrifft der Anted »weibli- 

chen« Trachtzubehdrs die Zahl der Waffen und sonstigen »mannlichen« Gegenstande bei weitem 889. Fur 

diese wiederholte Asymmetric in Inventaren von Heiligtiimern sollte es gleichartige Ursachen geben: 

Entweder ist die geschlechtsspezifische Zuordnung von Nadeln und Fibeln zur Frauentracht nur fur die 

Grabausstattung giiltig 890, oder Frauen haben generell den Gottern hiiufiger Gaben dargebracht, oder 

Weihungen von Mannern haben keine archaologisch sichtbaren Spuren hinterlassen. Die Frage nach ei- 

ner Beteiligung von Frauen am Kultbetrieb stellt sich noch einmal bei der Interpretation der zahlreichen 

Eisenmesser mittleren und kleinen Formats (1061-1112. 1635-1663. 1758-1770. 2392-2459; siehe auch 

S. 262ff., Liste 11). Solche Messer, die wohl nicht bei der Opferhandlung, sondern beim Kultmahl Ver- 

wendung fanden, kommen in zahlreichen Heiligtiimern vor, auch in Demeter und Kore-Heiligtiimern, 

in denen das Bankett fiir die Frauen ausgerichtet wurde891. Frauen haben Messer beniitzt, besessen und 

mit ins Grab bekommen. Es sollte demnach mit der Moglichkeit zu rechnen sein, dab sie im Heiligtum 

von Philia ihre Gaben weihten und auch an den Festen mit dem Opfermahl teilnahmen.

D. EINHEIMISCHE UND FREMDE WEIHUNGEN

Kostbare Weihegeschenke von prominenten Spendern sind literarisch iiberliefert und epigraphisch be- 

zeugt 892. Die wertvolle Gabe hat gleichermaben den Ruhm des Heiligtums und das Ansehen des Spen

ders vergrobert. Dabei hat es der zustandigen Priesterschaft offensichtlich keine Schwierigkeiten berei- 

tet, Weihungen von Fremden anzunehmen, und zwar ebenso von Biirgern anderer griechischer Poleis 

oder Ethne, wie von Nichtgriechen. Die politisch motivierten Weihungen fremder Herrscher, des Gy- 

ges und Kroisos von Lydien, des Midas von Phrygien, des Amasis von Agypten, des Arimnestos von

888 So auch de Polignac, Offrandes 64.

889 So z.B. das Argivische Heraion mit ca. 3000 Nadeln und 

Fibeln, das Hera Limenia-Heiligtum von Perachora mit 

einigen Hundert Nadeln und Fibeln, das Athena-Heilig- 

tum von Lindos mit uber Tausend Nadeln oder auch 

Pherai mit mindestens 1800 Fibeln/Nadeln: zusammen- 

gestellt bei Kilian, Fibeln 168 f.

890 Zu geschlechtsdifferenzierten Grabausstattungen geome-

trischer Zeit in Athen siehe Stromberg, Male or female 

90 ff. Zur Nadeltracht von Mannern und Frauen siehe 

auch Isthmia VIII 396.

891 So N. Bookidis in: N. Marinatos/R. Hagg (Hrsg.), Gre

ek sanctuaries: new approaches (London/New York 

1993) 49ff.

892 Herodot 1, 14, 50 f.; 2, 182; 3, 47. - Siehe auch Krumeich, 

Dreifiifie.
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Etrurien oder des Hieron von Syrakus, gelangten natfirlich vor allem in die bedeutenden internationa- 

len Heiligtiimer von Olympia und Delphi oder in grohe Heiligtiimer wichtiger Poleis, wie das Heraion 

von Samos. In den kleineren Heiligtiimern regionaler oder gar nur lokaler Bedeutung kann es ebenfalls 

Weihungen fremder Herkunft geben, aber es sind dort vorwiegend bescheidene Gegenstande des tagli

chen Gebrauchs, fur deren Vorkommen es dann auch andere Ursachen geben mfihte 893. In Philia wur- 

den Weihegeschenke gefunden, die sicher oder mit grower Wahrscheinlichkeit nicht in Werkstatten der 

Region hergestellt worden waren. Dank der intensiven Erforschung von Landschaftsstilen und der Ver- 

breitung griechischer Kleinbronzen lafit sich die Provenienz der Funde in Philia ohne grofiere Schwie- 

rigkeiten bestimmen (siehe auch S. 270, Liste 25). Es bleibt aber nach wie vor problematisch, nach wel- 

chen Kriterien zwischen »Import«, der von Einheimischen ins Heiligtum gebracht wird, und fremden 

Weihungen von Fremden unterschieden werden kann. Die innergriechischen Fremdlinge erklart man 

zur Zeit gerne nach dem Modell Olympia: Ein jahrmarktartiger Betrieb wahrend des Festes mit Wan- 

derhandwerkern, Bronzegiebern aus den zentralen Werkstatten von Korinth, Athen, Argos, Sparta und 

Kreta 894 sowie fliegenden Handlern, hat den Besuchern die Moglichkeit geboten, sich an Ort und Stel- 

le aus einem bunten Angebot mit dem gewiinschten Gegenstand zu versorgen 895. Die stilistische Viel- 

falt der Weihegaben spiegelt demnach den Ausbildungsort bzw. die Herkunft der anbietenden Hand- 

werker und Handler wider, aber nicht die der frommen Pilger. Erklarungsbediirftig ist bei dieser Vor- 

stellung, wie im 8.-7. Jh. v. Chr. vor der Zirkulation von Miinzgeld solche Transaktionen durchgefiihrt 

werden konnten. Haben die »Kaufer« eine entsprechende Menge Rohmaterial, sei es in Barrenform oder 

als Altmetall, schon von zu Hause mitgebracht, oder haben die Anbieter im Temenos Naturalien ange- 

nommen? Wie lange hat der potentielle reiche Stifter im Heiligtum warten miissen, bis sein am Ort in 

Auftrag gegebenes grofies Bronzevotiv - beispielsweise ein DreifuB - fertig war? Wie attraktiv war ein 

regionales Heiligtum fur einen Wanderhandwerker und mit welchem »Umsatz« war zu rechnen? Geht 

man von den heutigen Fundzahlen, oder auch vom prozentualen Anted der fremden Weihungen aus, 

dann erscheint der Umsatz der Auswartigen, verglichen mit dem der Einheimischen, minimal (Abb. 34). 

Uberlegungen zur Interpretation fremder Weihungen, insbesondere zur Verkniipfung von Herstel- 

lungsgebiet und Person des Weihenden, sollten die folgenden Merkmale beriicksichtigen: 1. Primare 

Funktion, d.h. fur den Gebrauch oder nur zum Zweck der Weihung hergestellt. 2. Kostbarkeit, d.h. Ma- 

terialwert und symbolische Bedeutung. 3. Rohstoff und Herstellungstechnik, d.h. regionale Verftigbar- 

keit von Material und Verarbeitung. Unter diesen Gesichtspunkten sollte es moglich sein, fiber die un- 

terschiedliche Mobilitat von Sachgruppen zu Aussagen fiber die Art des Transfers zu gelangen. Gemeint 

ist damit, dab keineswegs alle fremden Gegenstande auf die gleiche Weise ins Heiligtum gelangt sein 

miissen, sondern daB Gebrauchsgiiter wie Trachtzubehor, oder Massenware wie Fayenceamulette, oder 

kostbare Luxusobjekte wie DreifiiBe auf unterschiedliche Weise erworben und von ganz verschiedenen 

Besuchern geweiht wurden. Die folgende Diskussion der Fremdlinge im Athena Itonia-Heiligtum 

(Abb. 34. 51) berficksichtigt diese Aspekte.

Aus den mittelgriechischen Landschaften Atolien, Phokis und Lokris kommen Pferde- und Vogelfigu- 

ren und vielleicht auch eine Nadel (57). Als lakonisch sind Nadeln, Bleivotive, Figuren liegender Tiere 

aus Elfenbein und Bernstein und ein Bronzepferdchen zu bestimmen. Argivischen Werkstatten werden 

das figfirlich verzierte Schildband (1399) und weitere Blechbeschlage von Schdden zugewiesen. Die Her- 

stellung von Helmen korinthischen Typs (1421) soil vorwiegend in Korinth erfolgt sein. Griechisch,

893 Zu den Orientalia in griechischen Heiligtiimern und zur 

Deutung E. Guralnik, East to West: Near Eastern arti

facts from Greek sites. Actes 38e Rencontre Assyriologi- 

que Paris 1991 (Paris 1992) 327-340; O. W. Muscarella, 

Greek and Oriental cauldron attachments: a review. In: 

G. Kopcke/I. Tokumaru (Hrsg.), Greece between East 

and West: 10th-8th Centuries BC (Mainz 1992) 16-45; J. 

Curtis, Mesopotamian bronzes from Greek sites. Iraq 56, 

1994, 1-25; Strom, Argive Heraion imports 55-58; S. P. 

Morris, Greek and Near Eastern art in the age of Homer. 

In: S. Langdon (Hrsg.) New light on a dark age: explo

ring the culture of geometric Greece (Columbia/London 

1997)56-71.

894 Zu Wanderhandwerkern aus Kreta zuletzt Borell/Rittig, 

Bronzereliefs 158f.

895 So z.B. Risberg, Metal working 190f.; spezialisierte 

Handwerksbetriebe in Heiligtiimern postuliert auch 

Strom, Argive Heraion imports 56 ff.

224



Mittel/Sudgriechenland

Lakomen

Attika

Lokris

Westphbnikien
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aber ohne nahere Zuweisung an eine Landschaft Mittel- bis Siidgriechenlands, sind Dreifiifie (1-2), 

Bronzegefabe (1436-1437), Nadeln (836-838) und ein Elfenbeinrelief (1634). Aus der stilistischen Ein- 

ordnung eines Weihegeschenks oder aus der Lokalisierung seiner Produktionsstatte allein ergeben sich 

aber keineswegs direkte Hinweise auf Herkunft und Person des Weihenden. Das ist bei Waffen selbst- 

verstandlich, wenn sich ganz Griechenland in den beiden Zentren der Riistungsindustrie, in Korinth und 

Argos, versorgen mufite 896. Die argivischen Schilde, der korinthische (1421) und der illyrische Helm 

(1420) im Athena Itonia-Heiligtum bezeugen also nichts weiter, als einen thessalischen(?) Sieg uber ei- 

nen beliebigen Gegner. Anders verhalt es sich mit den reinen Devotionalien, d.h. Gegenstanden, die nur 

fiir das Aufstellen im Heiligtum gefertigt wurden. Aufwendige Weihegeschenke, die wohl nicht aus thes- 

salischen Werkstatten stammen, sind in Philia die beiden Dreifube geometrischer Zeit (1-2) und zwei ar- 

chaische Bronzegefafie (1436-1437). Wert und fremde Herkunft verweisen einmal auf die Bedeutung des 

Heiligtums, sie zeigen aber auch den Rang der Stifter an. In einem Stammesheiligtum diirften Prestige- 

objekte vor allem von Angehdrigen der regionalen Eliten aufgestellt worden sein 897. Auswartige Prove- 

nienz erklart sich so aus elitaren Fernbeziehungen, wobei es keinen Unterschied macht, ob die fertigen 

Erzeugnisse oder die herstellenden Handwerker an den Ort der Weihung gekommen sind. In Philia 

konnten die nichtthessalischen Dreifube und Bronzegefafie also Weihungen thessalischer Aristokraten 

sein 898. Aus Bronze gegossene Tierfiguren gehdren, obwohl sie gelegentlich mit ins Grab gegeben wer- 

den, zur Kategorie der Devotionalien. Nach handwerklicher Qualitat und Materialwert miissen alle 

nachweislich und wahrscheinlich aus Philia stammenden Funde zu den bescheideneren Gaben gezahlt 

werden. Die Pferdestatuetten sind stilistisch den griechischen Landschaften Elis, Lakonien, Atolien, 

Phokis, Lokris und Makedonien zugewiesen. Wie sie nach Philia gelangt sind, von fremden Besuchern 

aus der Heimat mitgebracht oder von Wanderhandwerkern im Heiligtum hergestellt, lafit sich derzeit 

nicht entscheiden. Ein Hinweis auf den Modus der Verteilung ergibt sich vielleicht aus der Zusammen- 

setzung der lakonischen Fremdlinge: Es sind ein Bronzepferdchen, Bleirosetten (1611-1622), eine El- 

fenbeinfigur (1113), Bronzenadeln (1512-1515) und drei Bernsteinfiguren (1134-1136). Diese sehr hete

rogene Gruppe umfabt eine Devotionalie panhellenischen Typs (Bronzepferdchen), Devotionalien la

konischen Typs (Bleivotive), eine Devotionalie aus exotischem Material (Elfenbeintier), Schmuck aus 

exotischem Material (Bernsteinfiguren) und Trachtzubehor peloponnesischer Form (Bronzenadeln). Ei

ne solche Vielfalt unterschiedlichster Gaben findet sich entweder im Angebot eines fremden(?) Hand

lers, oder sie ergibt sich, und dafiir wurden Trachtzubehor und Schmuck sprechen, aus individuellen 

Weihungen mehrerer lakonischer Besucher.

Fremde Weihungen orientalischer Provenienz sind nicht nur in die internationalen Heiligttimer gelangt, 

sondern bis in das innerthessalische Athena Itoma-Hedigtum. Allerdings handelt es sich hier weder um 

Kunstwerke noch um Luxusobjekte, sondern um recht einfache Handwerkserzeugnisse. Die fragmen- 

tierte Bronzestatuette der Fundgruppe Philia in der Ny Carlsberg Glyptotek 899 hat S. Langdon als le- 

vantinische Reshef-Figur identifiziert900. Dies ware neben der silbernen Statuette von Nezero der zwei- 

te Fund aus Thessalien901. Orientalische Bronzestatuetten des Resheftyps haben die Agais bereits 

wahrend der spaten Bronzezeit erreicht902. Die Exemplare in mykenischen Heiligtiimern gelten als Wei

hungen ortsansassiger Orientalen, denn nicht nur die Gabe selbst ist fremder Herkunft, sondern auch

896 Siehe Pflug in: Antike Helme 75 (Helme in Korinth und 

Argos, Schilde in Argos); aber regionale Helmprodukti- 

on erschlossen fiir die illyrischen Helme: Moustaka in: 

Myrtos. Festschrift I. Vokotopoulou (Thessaloniki 2000) 

408 ff.

897 Anders Morgan, Athletes and oracles 141, die in Thessa

lien keine Weihungen konkurrierender Adeliger an- 

nimmt.

898 Im Argivischen Heraion dagegen werden die zahlreichen

Dreifiifie korinthischen Stils mit einer interregionalen

Beteiligung konkurrierender Eliten erklart: de Polignac, 

Cite et territoire 152; Langdon, Gift exchange 109.

899 Christiansen, Geometric period 60 Nr. 24.

900 Langdon, Gift exchange 111.

901 Zu den Reshef-Statuetten zuletzt C. Renfrew, The archae

ology of cult. The sanctuary at Phylakopi (London 1985) 

306-310 (mit Liste).

902 E. H. Cline, Sailing the wine-dark sea. International tra

de and the Late Bronze Age Aegean. BAR Internat. Ser. 

591 (Oxford 1994) 133ff. Nr. 13-18.
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die Votivsitte, d.h. das Darbringen von Metallfiguren 903. In griechischen Heiligtiimern des 8.-7. Jhs. 

v. Chr. dagegen gehort das Weihen von Bronzestatuetten zur fiblichen Kultpraxis, die von einheimischen 

und auswartigen Besuchern gleicherweise befolgt werden kann. Bemerkenswert ist alienfalls die Vertei- 

lung der Reshef-Figuren aus archaischen Fundzusammenhangen (Abb. 35): Auf den agaischen Inseln 

kommen sie in den berfihmten bdeiligtiimern von Samos und Delos vor, auf dem Festland dagegen im 

peripheren Sunion und in den Stammesheiligtiimern von Thermon und Philia. Der ostlichste Fremdling 

im Athena Itonia-Heiligtum ist eine Luristanbronze (1923). Funktion und Bedeutung der Stangenauf- 

satze in ihrem Herkunftsgebiet sind unbekannt 904. Damit entziehen sie sich auch einer Beurteilung ih- 

res Wertes. Es muls offen bleiben, ob sie als Wiirdezeichen zur Kategorie der Prestigegiiter zahlen und 

damit ebenso wie orientalisches Pferdegeschirr direkte Beziehungen des Heiligtums zum Herkunftsge

biet bezeugen905. Im Apollon-Heiligtum von Eretria gibt es sowohl Pferdegeschirr als auch einen west- 

iranischen Stabaufsatz 906. Wenn sie nur belangloses Zierat waren, das sich jeder Reisende aneignen 

konnte, besagen sie fiber Herkunft oder Rang des Weihenden nichts. Die Lokalisierung der Produkti- 

onsstatten von agyptisierenden Statuetten und Skarabaen aus Fayence ist noch keineswegs geklart 907. 

Die fremde Herkunft, sei es aus dem ostlichen Mittelmeer oder von Rhodos, der Nefertemfigur (1160), 

der Skarabaen (1161-1163) und des Spinnwirtels (1164) in Philia steht auher Frage. Diese in grohen Mas- 

sen hergestellten Amulette haben sicher auch Thessalien auf dem Handelsweg erreicht. Zu dem Wid- 

derkopf-Anhanger aus Gias (1623) finden sich nur im westlichen Mittelmeer Entsprechungen, so dab 

Herstellung im westphonikischen Bereich moglich ware. Ob das auch fur die mehrfarbigen Dreikant- 

perlen aus Gias (1308-1351) gilt, erscheint sehr fraglich. R. Ridgway rechnet zwar die Dreikantperle im 

spatgeometrischen Grab 398 von Pithekoussai zu den Importen aus Karthago 908, die grohen Mengen 

solcher Perlen in griechischen Heiligtiimern und ihre weite geographische Verbreitung von Sardis fiber 

Agypten, Griechenland und Italien bis Mitteleuropa 909 spricht aber gegen die Annahme nur eines ein- 

zigen Zentrums der Produktion. Die Versorgung mit solchen Perlen diirfte fiber den Handel erfolgt sein. 

Im Athena Itonia-Heiligtum ist die Balkanregion mit insgesamt 20 Funden sehr viel seltener vertreten 

als die griechischen Landschaften, aber deutlich haufiger als der Vordere Orient. Unter den Aspekten 

von Funktion und Wert erweisen sich diese balkanischen Fremdlinge als eine erstaunlich homogene 

Gruppe. Abgesehen von einer einzigen Waffe (1663) und einem Sporn (1916) sind es nur Trachtbe- 

standteile einfachster Art: Fibeln (722-723. 1463. 1864. 1922), Anhanger (905-913. 933), Armringe (880- 

881) und Riemenverteiler (1559). Es gibt keinerlei Indizien, die auf die Prasenz von Metallhandwerkern 

aus dem Norden oder auf den Austausch von Prestigegfitern zwischen Handelspartnern, Gastfreunden 

oder politischen Verbfindeten hinweisen kbnnten. Diese Unterschiede im Fundspektrum diirften ihre 

Ursache in den grundsatzlich verschiedenartigen Beziehungen zwischen griechischen Landschaften un- 

tereinander, mit den Gebieten des ostlichen Mittelmeeres und mit den nordlich angrenzenden Land

schaften haben. Fur die Weihungen balkanischer Provenienz stellt sich nur die eine Frage, ob sie von ei-

903 Cline (Anm. 902) 54.

904 Muscarella in: J. Curtis (Hrsg.), Bronzeworking centres 

of Western Asia c. 1000-539 B.C. (London/New York 

1988)36.

905 ZUr Deutung von orientalischem Pferdegeschirr in grie

chischen Heiligtiimern: H. Kyrieleis, Ein altorientali- 

scher Pferdeschmuck aus dem Heraion von Samos. Mitt. 

DAI Athen 103, 1988, 37-61. - Zu speziellen Ostbezie- 

hungen griechischer Heiligtiimer: Strom, Argive Heraion 

imports 55 ff.

906 Scheuklappe: A. Charbonnet, Annali Arch, e Stor. Ant. 

Neapel 8, 1986, 117ff.; W. Rollig, Mitt. DAI Athen 103, 

1988, 69ff. - Stabaufsatz: A. Altherr-Charon, Histoire et 

archeologie 94, 1985, 38ff.

907 Diskutiert werden Levante, Zypern und Rhodos: T. H.

G. James in: Perachora II 461 ff.; Holbl, Beziehungen 

213 ff.; Holbl in: M. Bimson/J. C. Freestone (Hrsg.), Ear

ly vitreous materials. Brit. Mus. Occasional Paper 56 

(London 1987) 115-126; V. Webb in: Coldstraem/Cat- 

ling, Knossos 599-610; Strom, Argive Heraion imports 

56f. - Rhodos als Zentrum agaischer Glasproduktion po- 

stuliert von M. C. McClellan, Core-formed glass from 

dated contexts. Diss. Philadelphia (1984) 319-322 (Zitat 

nach E. M. Stern/B. Schlick-Nolte, Early glass of the an

cient world [Ostfildern 1994] 39 Anm. 152).

908 R. Ridgeway in: R. Rolle u. K. Schmidt (Hrsg.), Archao- 

logische Studien in Kontaktzonen der Antiken Welt 

(Hamburg 1998) 304.

909 Liste von Fundorten bei C. Dobiat in: Glasperlen II 

112ff.
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nem Barbaren aus dem Herstellungsgebiet in das Heiligtum gebracht worden waren, oder von einem 

Thessaler, der sie von dort mitgenommen hatte. Was die Auswahl der geweihten Gaben betrifft, weicht 

sie in nichts von den lokal befolgten Regeln ab. Waffe, Reitzubehor, Schmuck und Trachtbestandteile aus 

ihrem Besitz haben auch die Einheimischen ihrer Gottheit dargebracht. Bei Hiebmesser und Sporn wird 

man einen mannlichen Dedikanten annehmen durfen. Fibeln und Riemenverteiler kommen in ihrem 

Herstellungsgebiet in Frauen- und Mannergrabern vor910. Die Armringe vom Typ Prilep dagegen sind 

bisher nur aus Grabern ohne Waffenbeigabe bekannt (siehe S. 273, Liste 30). In ihrer massiven, reich ver- 

zierten Ausftihrung sind diese in der Regel paarweise getragenen Armringe aufwendiger Schmuck, der 

Reichtum und damit verbunden auch gehobenen Stand anzeigt. Zur Interpretation der Funde stehen 

zwei Alternativen zur Auswahl: fremde Besucher vom Balkan, Manner und vornehme Frauen, die An- 

weisungen fur ordentliches Verhalten im Heiligtum befolgt haben, oder gelegentliches Weihen exoti- 

scher Gegenstande, die auf nicht naher bestimmbare Weise in die Hande von Bewohnern der thessa- 

lischen Ebene gelangt sind. Die Beziehungen Thessaliens nach Norden haben nach Ausweis dieser frem- 

dem Weihungen vom spaten 8. Jh. v. Chr. bis in hellenistische Zeit bestanden.

Neben den Erzeugnissen nicht thessalischer Werkstatten besteht eine zweite Kategorie des Fremden in 

exotischen, sicher aus weiter Feme stammenden Rohstoffen. Dazu gehdren in Philia Elfenbein, das ver- 

mutlich aus dem Vorderen Orient (Syrien?) gebracht wurde, und Bernstein, der wahrscheinlich von der 

Ostsee kommt. Fertige Erzeugnisse aus Elfenbein und Bernstein haben Thessalien nicht direkt, sondern 

auf dem Umweg fiber Werkstatten in anderen Landschaften Griechenlands erreicht, z.B. das Relief 

(1634) oder die kleinen Tierfiguren (1113. 1134. 1135). Bernstein ist aber auch in thessalischen Werk

statten verarbeitet worden, z.B. zu Besatz fur Fibelbtigel (371-373). Auf welchem Weg, durch wen und 

mit welchen Transaktionen das archaische Griechenland mit baltischem Bernstein und mit orientali- 

schem Elfenbein versorgt wurde, ist unbekannt9n. Die Werkstatten Thessaliens hatten fur ihre Versor- 

gung vermutlich Zugang zu Verteilungszentren innerhalb Griechenlands.

Trotz der Lage im Binnenland, weit entfernt von alien Hafenorten und den wichtigen Verkehrswegen 

tiber das Meer, sind doch einige Gegenstande fremder Provenienz bis in das Athena Itonia-Heiligtum 

von Philia gelangt. Selbst der innere Winkel der thessalischen Ebene war keine isolierte, von der Kom- 

munikation mit der iibrigen Welt abgeschnittene Landschaft. Prominente Besucher als Reprasentanten 

von Fernbeziehungen auf hohem Niveau hat es aber nicht gegeben - wenn es zutrifft, dab die »impor- 

tierten« Dreifiifie von thessalischen Vornehmen geweiht worden waren. Trachtzubehor, Schmuck und 

Devotionalien bescheidenen Formats haben alle den Charakter individueller, personlicher Weihungen. 

Sie sind keine Zeugen offizieller diplomatischer Kontakte, sie diirften eher durch private Gastfreund- 

schaften oder tiber mehrere Zwischenstationen nach Thessalien gelangt sein. In der Zusammensetzung 

der beteiligten Regionen zeigt das Athena Itonia-Heiligtum einige Ubereinstimmung mit dem zweiten 

thessalischen Heiligtum, dem zur Polis Pherai gehdrigen Artemis-Heiligtum912. Auch dort haben 

Fremdlinge aus dem Norden, aus Makedonien und aus dem Innerbalkan, einen hohen Fundanteil. Auch 

dort reichen die Fernbeziehungen nach Osten bis in den Vorderen Orient. Ein auffalliger Unterschied 

besteht aber in der deutlichen Orientierung von Pherai nach Osten: Die zahlreichen Fibeln von den 

agaischen Inseln und aus Phrygien sprechen fur regelmalhgen Verkehr und Giiteraustausch, der auch 

noch das ktistennahe Artemis Enodia-Heiligtum erreicht hat.

910 Zu den zweischleifigen Bogenfibeln: Bader, Fibeln 76. 84. 

89; Vasic, Fibeln 65 ff.; Mitrevski, Dedeli 17ff. (Graber 

13. 27. 60. 68); zu durchbrochenen Giirtelbeschlagen und 

Riemenverteilern: Gergova, Fibeln 60ff.; Mitrevski, De

deli 12 ff. (Graber 4. 19. 20. 26. 71).

911 Zum Handel im 8. Jh. v. Chr. siehe G. Kopcke, Handel. 

Arch. Homerica. M (Gottingen 1990) lOOff.

912 Zusammenstellung in: Kilian-Dirlmeier, Jahrb. RGZM 

32, 1985, 220ff.
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