
II. DIE GRABANLAGE

DIE TOPOGRAPHISCHE SITUATION DER GRABBAU

Archaologisch nachweisbar und damit sichtbar ist nicht 

nur die eigentliche Grablegung, das zentrale Anliegen 

des Bestattungsrituals. Regeln oder zumindest allgemein 

akzeptierte Vorstellungen uber die erforderliche Behand- 

lung des Toten bestimmen 1. die Wahl des Bestattungs- 

platzes; 2. die Wahl des Grabtyps; 3. die Wahl der Beiga- 

ben und 4. die Art und den Ablauf der Bestattungszere- 

monien. Auf dem griechischen Festland und auf den 

agaischen Inseln gibt es in der mittleren Bronzezeit 

Nekropolen auBerhalb von Siedlungen; der Behauptung, 

intramurale Bestattungen seien gebrauchlicher, wird seit 

kurzem widersprochen199. Aussagen uber das Verhaltnis 

der Graber zur gleichzeitigen Siedlung bzw. Nutzung der 

Hauser sind beim gegenwartigen Grabungsstand kaum 

moglich 200. In Agina dagegen ist die Lage des Schacht- 

grabes so deutlich auf die Siedlung bezogen, dab in eben 

dieser Relation ein entscheidender Faktor fur die Wahl 

des Platzes zu sehen ist. Die Siedlung der mittleren Bron

zezeit auf Kap Kolonna (Dorf IX) gliedert sich in zwei 

Areale (Abb. 1). Der alte Siedlungskern auf der Halbin- 

sel bleibt mit dichter Bebauung und erneuerter Befesti- 

gung weiter bewohnt (Abb. 1 Nr. 3-4)201. Auf dem 

ebenen Gelande bstlich vor der Mauer liegen die Hauser- 

reihen des Vororts (Abb. 1 Nr. 6), die nach Osten gegen 

das Hinterland hin ebenfalls von einer Befestigungsmau- 

er umgeben sind (Abb. 1 Nr. 5). Diese Vorortbefestigung, 

streckenweise in einer Hbhe von iiber 4 m erhalten und 

mit Rechtecktiirmen bewehrt, verlauft vom Nordeingang 

der inneren Festungsmauer im Bogen nach Siidosten. Der 

Siidteil ist nicht erhalten; er dtirfte entlang der Steilkante 

nach Westen zuriick zur inneren Befestigung gefiihrt 

haben. Das Haupttor fur den Verkehr mit dem Hinterland 

und mit dem Hafen muB im Siidostabschnitt zwischen 

Mauerabbruch und Gelandekante gelegen haben. Die 

Wahl des Platzes fiir das Schachtgrab nimmt deutlich 

Bezug auf diese topographische Situation (Abb. 1 Nr. 7 

Taf. 2, 1): Es liegt zwar auBerhalb der befestigten Sied

lung, aber doch unmitteitar vor der Mauerfassade und 

nahe beim Eingang (Abb. 2). Von den Bewohnern der 

Siedlung als Blickfang fiir Ankommende vor dem Hinter- 

grund der aufragenden Mauern errichtet, ist dieses Grab

monument fiir die Sichtbarkeit von auBerhalb und fiir die 

Wirkung nach auBen konzipiert.

Im Bereich des Schachtgrabes war die mittelbronzezeitli- 

che Befestigungsmauer zu Beginn der Arbeiten des Jahres 

1982 von einer 50-60 cm starken Schicht aus grbBeren 

Steinen und Erde iiberdeckt. Im Tagebuch hat H. Walter 

diese Schicht als »ausgegrabene Erde« bezeichnet, die auf 

rezente Grabungstatigkeit zuriickzufiihren ist. Ein Zusam- 

menhang mit G. Welters tiefreichender Ausgrabung siid- 

lich des Befestigungsturmes ist wahrscheinlich. Eine un- 

gestbrte Lage flacher Steinplatten wurde bei +13,59 m 

NN erreicht (Tagebuch 30. 8. 82). In ihr zeichnete sich die 

Innenkante der bstlichen Grabwand als leicht gebogene, 

von Nord nach Slid verlaufende Steinflucht ab. Die Fiil- 

lung des Grabschachts bestand im oberen Teil aus einer 

unregelmaBigen Steinpackung, im unteren Teil aus grau- 

blauer Erde mit kleinen Steinchen. Nur im Siidteil des 

Schachtes enthielt diese Erde ab +12,99 m NN Scherben. 

Skelett und Beigaben waren mit einer 5-10 cm starken 

einheitlichen Schicht feiner Erde bedeckt. Der Grab- 

schacht reicht bis zum gewachsenen Felsen (+11,73- 

11,77 m NN). Auf den Felsboden war im nbrdlichen Drit- 

tel der Kammer eine Erdpackung aufgebracht, die zur 

Nordwand hin leicht ansteigt. Die Beigaben in der Nord- 

westecke (Dolch, Messer, Rasiermesser; +12,02 m NN) 

und der Kopf des Toten lagen auf diesem Erdkissen. 

Abgesehen vom Diadem, das in Hbhe der Schultern auf 

dem Skelett gefunden wurde, waren alle nichtkeramischen 

Beigaben auf der freien Flache zwischen dem Toten und 

der westlichen Kammerwand angeordnet: Dolch, Messer 

und Rasiermesser mit den Spitzen zum Schadel weisend, 

das Schwert parallel zum Kbrper, Elfenbeinscheibe und 

Pfeilspitzen zwischen Schwert und Wand, die Eberzahnla- 

mellen zwischen Schwert und Skelett - teilweise unter der 

Schwertklinge - und die Lanzenspitze auf dem Schwert- 

knauf aus Elfenbein (Abb. 3, 1 Taf. 1). Am Siidende der 

Kammer ist der gewachsene Fels um 0,12 m abgearbeitet, 

um eine exakt horizontale Flache (+11,73 m NN) zu erhal

ten (Abb. 4, 1 Taf. 2, 2). Die TongefaBe waren im Siidteil 

der Kammer auf dem Boden abgestellt (Abb. 3, 1).

Die Wande der Grabkammer sind aus groBen Bruchstei- 

nen in Lehmverband aufgebaut; das verwendete Material 

ist hellgrauer lokaler Kalkstein und einige wenige 

Brocken dunklen vulkanischen Gesteins (Abb. 4 Taf. 

2,2). An den Langswanden bilden horizontal verlegte 

Flatten in der Hbhe +12,50 m NN ein schmales Sims 

(Abb. 3, 2 Taf. 2, 2). Oberhalb dieses Simses bestehen die 

Wande aus Steinen kleineren Formats. Auf der Mauerkro- 

ne sind vorwiegend flache, plattige Steine verlegt. In der 

westlichen ebenso wie in der bstlichen Langswand
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verlaufen in einem Abstand von 0,90 m bzw. 0,40 m vor 

dem Siidende vertikale Baufugen (Abb. 4). Diese Fugen 

bilden die Grenze zwischen jeweils langeren nbrdlichen 

und klirzeren siidlichen Wandabschnitten unterschiedli- 

chen Aufbaus: Nbrdlich der Baufuge ist die unterste 

Steinreihe auf dem gewachsenen Fels verlegt, und nur die 

nbrdlichen Abschnitte haben einen vorspringenden Sims. 

Bei den siidlichen, simslosen Abschnitten dagegen sitzen 

die Fundamente ebenso wie bei der siidlichen Schmalsei- 

te liber dem Felsen auf einer Erdschicht. In der Ostwand 

beginnt die Baufuge genau liber der Stufenkante, bis zu 

der die Abarbeitung des Felsens fiir den Grabboden reicht 

(Abb. 4, 1).

Aus dem Baubefund allein ergibt sich also, dab der slidli- 

che AbschluB der Grabkammer (Wand der siidlichen 

Schmalseite zusammen mil Teilen der Langswande) an 

den bereits errichteten Nordteil angebaut wurde. DaB es 

sich dabei nicht um eine im voraus geplante und damit 

doch einheitliche Bauausflihrung handelt, sondern um 

zwei zeitlich getrennte Phasen der Grabnutzung, wird aus 

weiteren Beobachtungen an der Bestattung und ihren 

Beigaben ersichtlich. Skelett und Beigaben in der Nord- 

halfte der Kammer wurden bei der Grabung in ungestbr- 

ter Lage angetroffen (Taf. 1). Von den Knochen der Unter- 

schenkel und FliBe im Slidteil dagegen waren nicht einmal 

mehr Spuren zu finden. Im Slidteil der Kammer lagen die 

TongefaBe auf dem Felsboden (Abb. 3, 1). Keines der 

GefaBe ist komplett. So fehlen z.B. bei der Kanne Nr. 12 

ein kleineres Stuck vom AusguB und einige Scherben 

vom Unterteil; der Kantharos Nr. 10 ist zu zwei Dritteln 

erhalten; der rotpolierten Kanne Nr. 13 fehlen AusguB, 

Henkel und Teile der Schulterpartie und auch vom 

Brlickenskyphos Nr. 16 fehlen Teile des GefiiBkbrpers. 

AuBerdem’ war die Erdflillung des Grabschachtes nur im 

Slidteil mit Scherben vermischt. Die Befunde an Grab- 

wanden und Grabinhalt erlauben es, die Geschichte der 

Grabanlage zu rekonstruieren (Abb. 34-39): Sie beginnt 

mit der Person des Toten, denn aus seiner Stellung zu 

Lebzeiten und deren Akzeptanz durch die Gemeinschaft 

der Lebenden erklart sich der Anspruch auf Grabarchitek- 

tur, Bestattungsplatz und Beigabenausstattung. Diese von 

Grabsitten regulierten Mittel der Representation waren, 

wie das Beispiel Agina verdeutlicht, in ihrer Wertigkeit 

abgestuft. Ubergeordnet und entscheidend sind die topo- 

graphischen Kriterien: Fiir die Bestattung wurde nicht ein 

Platz gewahlt, der sich durch seine natlirlichen Gegeben- 

heiten fiir den Bau eines Schachtgrabes gut eignete, 

sondern die Position nahe beim Haupttor, obwohl dort der 

Felsuntergrund fast bis zur Oberflache reicht (Abb. 34). 

Verbindliche Bedeutung hatte aber auch die Grabarchi- 

tektur, von der selbst das schwierige Gelande keine 

Abweichung zulieB. Konsequenzen hat die Beschaffen- 

heit der gewahlten Stelle nur fiir die Ausfiihrung des 

Grabbaus. Statt einen Schacht in den gewachsenen Felsen 

einzutiefen, wurden nur die Felsoberflache in den MaBen 

des Grebes als Boden horizontal abgearbeitet und die 

Kammer oberirdisch angelegt (Abb. 35-36). Diese Grab

kammer ist innen 1 m breit, 2,60 m lang und bis zum Sims 

0,80 m hoch. Uber dem Sims waren die Grabwande 

mindestens weitere 0,80 m als Schacht aufgemauert. Die 

gebauten Schachtwande sind eine zwangslaufige Folge 

des einmal gefaBten Entschlusses, das Grab liber dem 

Felsgrund zu errichten. Damit ist jedoch nur die prakti- 

sche Ausfiihrung erklart. Fiir das Verstandnis der Graban

lage wichtiger sind zwei an dieser MaBnahme ablesbare 

Feststellungen:

1. Zur Zeit der Siedlung IX war auf Agina der Typ des 

Schachtgrabes mit gebauter, abgedeckter Kammer auf 

dem Grund einer tiefen Grabgrube und mit einem Schacht 

dariiber bekannt202.

2. Die Beziehung zwischen dem Toten und der ihn bestat- 

tenden Gemeinschaft war von einer Art, die fiir das Ritu

al der Beisetzung diese bestimmte Grabform zwingend 

erforderte und eine einfachere Losung wie z.B. eine 

Abdeckung, die direkt auf der Mauerkrone der Kammer 

aufliegt, ausschloB. Indikator fiir die Qualitat der sozialen 

Stellung ist also in erster Linie die Grabarchitektur und 

nicht die Dimensionen der Grabkammer, die auch mit 

einer gebauten Steinkiste erreicht waren 203.

Zugleich mit dem Bau der Kammer und der Schachtwan

de muB aus Griinden der Stabilitat und der Zuganglichkeit 

bei der eigentlichen Grablege Erde an die AuBenseiten der 

Mauern angeschiittet worden sein. Bei einem Boschungs- 

winkel von 40-50° ergibt sich fiir die Anschiittung ein 

minimaler Umfang von 6,00 x 2,50 m (Abb. 37). Erst 

nachdem dieser Zustand erreicht war, konnte die Bestat- 

tungszeremonie stattfinden, bei der mindestens einer der 

Beteihgten zum sorgfaltigen Anordnen der Beigaben in 

die offene Grabkammer hinuntersteigen muBte. Die 

Leiche wurde mit dem Riicken auf den Boden gelegt, die 

Beine leicht angezogen. Sie trug als Kopfschmuck das 

goldene Diadem; alle iibrigen Beigaben sind auf der frei- 

en Flache des Kammerbodens verteilt (Abb. 3, 1; 36). Aus 

dieser Anordnung ergeben sich Riickschllisse auf den 

Ablaut' des Grabrituals. Man darf sicher davon ausgehen, 

daB zwischen Tod und Begrabnis eine in ihrer Dauer nicht 

naher bestimmbare Zeitspanne verging, wiihrend der das 

Grab gerichtet und die Zeremonien organisiert wurden 204. 

Zu den Vorbereitungen dlirften auch das Aufbahren des 

Toten und Vorzeigen ausgewahlter Besitztiimer innerhalb 

der Siedlung oder an einem daftir geeigneten Ort gehdrt 

haben. Wie dieses Zur-Schau-Stellen im einzelnen vor 

sich ging, kbnnen wir nicht wissen. Fiir die Bewaffnung 

stehen nur zwei Mbglichkeiten zur Wahl: Sie war entwe- 

der dem Toten so angelegt, wie sie auch zu Lebzeiten 

getragen wurde, also der Helm auf dem Kopf205, das 

Schwert in der Scheide am Schulterriemen, der Dolch am 

Glirtel und die Lanze in der Hand, oder sie war neben dem 

Toten plaziert206. Im weiteren Verlauf der Handlung folgt 

der Gang zum Grab. Wenn der Tote seine Bewaffnung 

tatsachlich getragen hat, muB es zwischen Aufbahrung 

und Grablege eine Station geben, an der die Waffen abge-
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Abb. 34 Zustand 1: AuBengelande der Vorortmauer vor dem Bau des Schachtgrabes.

nommen und das Diadem angelegt werden. War der Tote 

aber nur mit dem Diadem geschmiickt, wird man sich 

einen Zug zum offenen Grab vorstellen durfen, bei dem 

Teilnehmer an der Prozession die Waffen in Hiinden 

trugen und sie dann hinunter in die Kammer reichten 207. 

Ein solcher Vorgang verlangt ausreichenden Platz fur 

mehrere Personen rings um das offene Grab. Die MaBe 

der Erdschiittung miissen also auch diesen Anforderungen 

entsprochen haben (Abb. 37).

Wie die Fundlage zeigt, wurden die Beigaben nicht von 

oben vom Grabrand aus in die Kammer geworfen, son- 

dern einzeln auf ihrem Platz deponiert. In der Verteilung
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Abb. 35 Zustand 2: nach dem Bau des Schachtgrabes.

sind drei Bereiche zu unterscheiden: auf dem Toten, 

neben dem Toten und zu FiiBen des Toten (Abb. 3, 1; 36). 

Diese drei Bereiche sind sowohl in ihrer raumlichen Nahe 

zum Toten als auch in ihrem Inhalt differenziert. Direkten 

Kontakt mit dem Toten hat nur das goldene Diadem; 

Waffen und Gerat liegen neben der rechten Kbrperseite, 

und im freien Sudteil des Grabes sind die TongefaBe 

abgestellt. Fiir die Anordnung im Grab war also die prak- 

tische Funktion der beigegebenen Objekte (Schmuck, 

Ausriistung, Geschirr) offensichtlich von Bedeutung. 

Dariiber hinaus diirfte sich in der abgestuften raumlichen 

Nahe aber auch die Intensitat des Bezugs zur Person des
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Abb. 36 Zustand 2: Isometric des Schachtgrabes.

Verstorbenen ausdriicken. Von primarer Bedeutung und 

deshalb noch im Tod getragen ist das Diadem (wohl als 

Rangzeichen). Die Bewaffnung und das Gerat (Rasier- 

messer, Messer) kennzeichnen kriegerische Qualitat und 

Lebensstil, sie sind Reprasentationsmittel, die den Status 

demonstrieren. Durch die Keramik (Fliissigkeitsbehalter 

und TrinkgefaBe), entweder bei festlichen Anlassen oder 

im Bestattungsritual verwendet, werden diejenigen Le- 

benden, die von diesem Tod betroffen sind, als Gemein- 

schaft der Bestattenden miteinbezogen.

Mbgliche weitere rituelle Handlungen am Grab bleiben fur 

uns unsichtbar; bei den Grabungen lieBen sich dafiir jeden- 

falls keine Anzeichen feststellen. Der nachste nachweisli- 

che Vorgang sind das SchlieBen der Kammer mit Holzboh- 

len oder Asten208, das Auffiillen des Schachtes mit Erde 

und das Abdecken des Grabes mit Steinen. Zu Hbhe, 

Umfang und Aussehen (mit einem Steinmantel?) des 

Hiigels uber dem Schachtgrab in seinem endgiiltigen 

Zustand kbnnen keine Angaben gemacht werden. Als 

MindestmaBe ergeben sich fur die Hbhe 2 m, fur die Langs- 

achse 7 m und fur die Querachse 3,50 m (Abb. 35. 37).

Bei der Wahl des Bestattungsplatzes hat das Verlangen 

nach exponierter Lage, Sichtbarkeit und Nahe zur Sied- 

lung alle anderen Uberlegungen iiberwogen. Die potien- 

tiellen - oder vielleicht sogar schon gespiirten - Auswir- 

kungen des monumentalen Hiigels auf die Schutzfunktion 

der Vorortmauer hat Veranderungen im Bereich des 

Grabes notwendig gemacht. Da das Grab selbst nicht 

beseitigt werden sollte, blieb nur eine Verlegung der 

Mauer hinter oder vor das Grab. Zu diesem Zweck wurde 

ein rechtwinkelig vorspringender, bastionsartiger Mauer- 

zug an die AuBenfassade der Vorortmauer angebaut (Abb.
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2.38-39 Taf. 2, I) 209. Die AuBenseite dieser »Bastion« 

verlauft ca. 4,30 m vor der urspriinglichen Mauerfront; 

zum Bau sind Bruchsteine z.T. kyklopischen Formats 

verwendet; der von Siiden nach Norden verlaufende 

Schenkel ist noch in einer Lange von 9,50 m erhalten, der 

AnschluB zum Turm durch einen Bau mykenischer Zeit 

zerstort. Die »Bastion« ist so knapp wie mbglich um das 

Schachtgrab gefiihrt (Abb. 38-39). Zum Legen ihres 

Fundaments, das auf einer diinnen Erdschicht uber dem 

gewachsenen Fels ruht, muBte die Hiigelschuttung bis 

nahe zu den Mauern von Schacht und Kammer abgegra- 

ben werden. Diese Erdarbeiten haben das Siidende des 

Schachtgrabes zum Einsturz gebracht. Wenn die Keramik 

im Siidteil nicht schon beim Niederbrechen von Kammer- 

decke und Schachtfiillung zerdriickt war, dann wurde sie 

jetzt durch herabfallende Steine zerschlagen. Das bescha- 

digte Grab belieB man nicht in diesem Zustand. Fur die 

Reparaturarbeiten war zuerst der Versturz zu beseitigen. 

Dabei gerieten die Knochen der Unterschenkel und FiiBe 

und Teile der GefaBscherben in den Aushub. Den eiligen 

Wiederaufbau der eingestiirzten Wandteile sieht man am 

Fehlen der Simse bei den Langsseiten, der etwas nach Sii- 

den verschobenen Schmalseite (die Kammer hat jetzt eine 

Innenlange von 2,90 m) und den hbher liegenden Funda- 

menten (Abb. 4 Taf. 2, 2). Zum Auffiillen des provisorisch 

wieder hergestellten Kammerteils wurde mit Scherben 

vermischte Erde aus dem Bereich der Siedlung verwendet. 

Der Bau der »Bastion« ist in erster Linie eine fortifikatori- 

sche MaBnahme, die besagt, daB eine Schwachung der 

Befestigung nicht geduldet werden konnte. Planung und 

Ausfiihrung der Arbeiten wurden aber vom Respekt vor 

dem Grab diktiert. Ware allein der Schutz der Siedlung 

beabsichtigt, hatte es geniigt, ohne Verletzung des Grabes 

den schmalen Gang zwischen »Bastion« und Vorortmau- 

er zu verfiillen und so eine verbreiterte Mauerkrone zu 

schaffen. Statt dessen wurde die hinter der »Bastion« 

liegende Vorortmauer bis auf die Hbhe des Grabschachtes 

abgetragen. Auf der damit entstandenen Plattform 

markiert eine Steinsetzung, die auf der AuBenschale 

aufliegt und parallel zur leicht gebogenen Kontur der 

westlichen Schachtwand verlauft210, die Grenze zwischen 

Grab und Mauerbereich (Abb. 38-39 Taf. 2, 1).

Die Vorortmauer wieder zu einer wirkungsvollen Schutz- 

anlage zu machen, muB schon bald nach dem Errichten 

von Schachtgrab und Hiigel notwendig geworden sein. 

Dafiir spricht die Keramik, die beim Umbau zusammen 

mit der Fiillerde in den Siidteil der Kammer geraten ist 

(Abb. 40-44):

Mattbemalte Keramik

1. Knickwandschale, Bruch und Ofl. griinlichgelb, fein 

gemagert, Goldglimmer, Dm. 18 cm (Abb. 40, 1). Zu 1-4 

vgl. Alt-Agina IV, 2 Nr. 521-524.

2. Knickwandschale, Bruch und Ofl. hellbraun, fein 

gemagert mit einzelnen Steinchen, Dm. 28 cm (Abb. 33, 

2; 40, 2).

72



Abb. 38 Zustand 3: nach dem Bau der »Bastion«.
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Abb. 39 Zustand 3: Isometrie des Schachtgrabes hinter der »Bastion«.

I

3. Knickwandschale, Bruch rotlichbraun, fein gemagert 

mit einzelnen Steinchen und weiBen Partikeln, auBen und 

Rand innen mit weiBlichem Uberzug, Dm. ca. 20 cm 

(Abb. 40, 3).

4. Knickwandschale, Bruch rotlichbraun, fein gemagert 

mit einzelnen Steinchen und weiBen Partikeln, innen und 

auBen weiBer Uberzug, Dm. 23 cm (Abb. 33, 4; 40, 4).

5. Schiissel auf hohem Stander, Bruch hellbraun, fein 

gemagert, einzelne Kalkstiickchen, Ofl. beige, FuBdm. 

13cm (Abb. 40, 5). Vgl. Alt-Agina IV, 2 Nr. 488.

6. Bauchige Schale, Bruch und Ofl. rotlichbraun, fein 

gemagert, Dm. 21 cm (Abb. 40, 6). Vgl. Alt-Agina IV, 2 

Nr. 607.

7. Schale, Bruch und Ofl. hellbraun, fein gemagert, 

Dm. 47 cm (Abb. 33, 7; 41, 7). Vgl. Alt-Agina IV, 2 Nr. 

449.

8. Schale, Bruch hellbraun, fein gemagert, Ofl. beige, 

Dm. ca. 46 cm (Abb. 33, 8; 41, 8). Vgl. Alt-Agina III, 1 

Nr. 428; Alt-Agina IV, 2 Nr. 434.

9. Schale, Bruch und Ofl. hellbraun, fein gemagert, Dm. 

ca. 46 cm (Abb. 41, 9). Vgl. Alt-Agina IV, 2 Nr. 465.

10. Schale, Bruch und Ofl. hellbraun, fein gemagert, 

wenige Kalkstiickchen, Goldglimmer (Abb. 40, 10).

11. Schale, Bruch hellbraun, fein gemagert, Goldglim

mer, Ofl. griinlichgelb, Dm. ca. 26 cm (Abb. 41, 11).

12. Pithos, Bruch hellbraun, fein gemagert, Goldglim

mer, Ofl. griinlichgelb, Dm. ca. 43 cm (Abb. 41, 12). Vgl. 

Alt-Agina IV, 2 Nr. 1. 2. 5. 31.

13. Amphore, Bruch und Ofl. grau, fein gemagert, Gold- 

glimmer, Dm. ca. 12 cm (Abb. 42, 13). Vgl. Alt-Agina IV, 

2 Nr. 205.
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Abb. 40 Agina, Kolonna. Scherben aus der Schachtfiillung. - M = 1:2.
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Abb. 41 Agina, Kolonna. Scherben aus der Schachtfiillung. - M = 1:2.

11
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Abb. 42 Agina, Kolonna. Scherben aus der Schachtfiillung. - M = 1:2.
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Abb. 43 Agina, Kolonna. Scherben aus der Schachtfullung. - M = 1:2.
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Abb. 44 Agina, Kolonna. Scherben aus der Schachtfiillung. - M = 1:2.
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14. Amphore, Bruch hellbraun, fein gemagert, wenige 

Kalkstiickchen, Ofl. grau, Halsdm. 13 cm (Abb. 42, 14). 

Zu Nr. 14-16 vgl. Alt-Agina IV, 2 Nr. 205-209; zum 

Kreismotiv Maran, Kiapha Thiti 192.

15. Amphore, Bruch graubraun, fein gemagert, Kalk- 

stuckchen, Ofl. grau, Halsdm. ca. 8 cm (Abb. 42, 15).

16. Amphore, Bruch graubraun, fein gemagert, Kalk- 

sttickchen, Ofl. grau (Abb. 42, 16). - Zehn weitere Wand- 

fragmente von Amphoren mit Kreismuster.

17. Kannchen, Bruch hellbraun, fein gemagert, Gold- 

glimmer, Ofl. griinlichgelb, Halsdm. 3,5 cm (Abb. 40, 

17). Vgl. Alt-Agina IV, 2 Nr. 332-333.

18. Kannchen, Bruch hellbraun, fein gemagert, Goldglim- 

mer, Ofl. griinlichgelb, Halsdm. ca. 3,5 cm (Abb. 40, 18).

Unbemalte Keramik (Abb. 37, 19-26)

19. 20. Schalen, Bruch und Ofl. griinlichgelb, feingema- 

gert, Dm. 5,2 cm; 7 cm (Abb. 42, 19-20).

21. Schale, Bruch rotlichbraun, fein gemagert, wenige 

weibe Partikel, weiber Uberzug, auf der Standflache zwei 

ovale Eintiefungen, Dm. 7,2 cm (Abb. 42, 21).

22. Schale mit Ausgub, Bruch und Ofl. griinlichgelb, fein 

gemagert, Dm. 15 cm (Abb. 42, 22).

23. Bauchige Schale, Bruch und Ofl. rotbraun, mittelfein 

gemagert, wenige Steinchen und weibe Partikel, Dm. ca. 

18 cm (Abb. 42, 23).

24. Amphore, Bruch und Ofl. griinlichgelb, fein gema

gert, wenige weibe Partikel, Dm. 14 cm (Abb. 42, 24). - 

Ein weiterer gleichartiger Amphorenhals (ohne Abb.).

25. Amphore, Bruch braun mit grauem Kern, fein gema

gert, Ofl. hellgrau, hart gebrannt, Dm. 16 cm (Abb. 42, 25).

26. Amphore, Bruch hell rotlichbraun, fein gemagert, 

Ofl. hellgrau, hart gebrannt, Dm. 13 cm (Abb. 42, 26).

Rotpolierte Keramik

27. Schale mit hohem Standfub, Bruch rotbraun, mittel

fein gemagert, Ofl. ziegelrot, Dm. 16 cm (Abb. 43, 27). 

Zu Nr. 28-31 vgl. Alt-Agina III, 1 Nr. 435.

28. Schale mit hohem Standfub, Bruch rotbraun, fein ge

magert, Ofl. ziegelrot, Dm. 14 cm (Abb. 43, 28).

29. Schale mit hohem Standfub, Bruch rotbraun, fein ge

magert, Ofl. ziegelrot, Fubdm. 3,6 cm (Abb. 43, 29).

30. Schale mit hohem Standfub, Bruch hellbraun, fein 

gemagert, Ofl. ziegelrot, Dm. ca. 18 cm (Abb. 43, 30).

31. Schale mit hohem Standfub, Bruch rotbraun, fein ge

magert, Ofl. ziegelrot, Dm. 17 cm (Abb. 43, 31).

32. Schale mit einziehendem Rand, Bruch lederfarben 

mit grauem Kern, fein gemagert, Ofl. ziegelfarben, Dm. 

19 cm (Abb. 43, 32).

33. Schale mit einziehendem Rand, Bruch lederfarben, 

fein gemagert, wenige schwarze Steinchen, Ofl. ziegelrot, 

Dm. 15 cm (Abb. 43, 33).

34. Schale, Bruch hellbraun, fein gemagert, Ofl. ziegel

rot, Dm. 8 cm (Abb. 43, 34).

Dunkelpolierte Keramik

35. Topf, Bruch graubraun, fein gemagert, Ofl. braun, 

Dm. 23 cm (Abb. 43, 35).

36. Schnabelkanne, Bruch hellgrau, fein gemagert, Ofl. 

auben rotbraun, innen hellgrau, erh. H. 6,3 cm (Abb. 43, 

36).

37. Zylindrische Pyxis, Bruch grau, fein gemagert, Gold- 

glimmer, Ofl. auben dunkelbraun, innen grau, Dm. 

10,5 cm (Abb. 33, 37; 43, 37).

38. Kugeliges Gefab mit Schragriefen, Bruch hellgrau, 

fein gemagert, Ofl. auben hell- bis dunkelbraun, innen 

hellgrau, Dm. ca. 13 cm (Abb. 43, 38).

Grobkeramik

39. Topf, Bruch rotbraun, grob gemagert, Ofl. graubraun, 

auf der Standflache Schragkreuz aus doppelten Ritzlinien, 

Dm. 7 cm (Abb. 44, 39).

Grauminysche Keramik

40. Schale, Bruch grau, fein gemagert, Ofl. graubraun bis 

grau, Dm. ca. 19 cm (Abb. 44,40). Zur Typologie von 

Schalen siehe Maran, Mittlere Bronzezeit 85 ff.

41. Schale, Bruch und Ofl. hellgrau, fein gemagert, Dm. 

ca. 20 cm (Abb. 44, 41).

42. Schale, Bruch und Ofl. grau, fein gemagert, Dm. 

17cm (Abb. 44, 42). Vgl. BSA 75, 1980, 144 f. Abb. 4, 47.

43. Schale auf hohem Standfub, Bruch und Ofl. grau, fein 

gemagert (Abb. 44, 43). Vgl. Alt-Agina III, 1 Nr. 440; 

zum gerippten Standfub siehe Maran, Mittlere Bronzezeit 

91.
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44. Schale auf hohem StandfuB, Bruch und Ofl. hell- 

grau, fein gemagert, wenige Steinchen, Dm. 17 cm (Abb.

44. 44).

45. Napf, Bruch und Ofl. hellgrau, fein gemagert, Dm. 

ca. 18 cm (Abb. 44, 45).

46. Napf, Bruch und Ofl. grau, fein gemagert, wenige 

Steinchen, Dm. ca. 16 cm (Abb. 44, 46).

47. Napf, Bruch und Ofl. hellgrau, fein gemagert, wenige 

Steinchen, Dm. ca. 35 cm (Abb. 44, 47).

48. Flache Schale, Bruch grau mit dunklerem Kern, fein 

gemagert, Dm. 32 cm (Abb. 33, 48; 44, 48).

49. Tasse mit vertikalem Bandhenkel, Bruch und Ofl. 

hellgrau, fein gemagert (Abb. 44, 49).

50. Bandhenkel, Bruch und Ofl. hellgrau, fem gemagert 

(Abb. 44, 50).

51. Stabhenkel, Bruch und Ofl. grau, fein gemagert (Abb. 

44, 51).

Dazu neun nicht bestimmbare Wandfragmente.

Polychrom bemalte Keramik

52. Wandfrgt. Bruch rotbraun, mittelfein gemagert, Ofl. 

innen rotlichbraun, geglattet, auBen brauner Uberzug, 

Bemalung weiB und dunkelbraun (Abb. 44, 52). - Wahr- 

scheinlich zu dem geschlossenen GefaB Anhang Nr. 215 

gehdrig (Abb. 84, 215).

Die im Siidteil des Grabes bei der Reparatur aufgeschiit- 

tete Erde stammt aus dem Siedlungsbereich. Sie wurde 

wohl nicht weit transportiert; vermutlich handelt es sich 

um Aushub, der beim Fundamentieren der »Bastion« 

anfiel. Im Scherbenmaterial sind Formen und Macharten 

vertreten, die zur Zeit der Siedlung IX gelaufig sind. 

Jiingere Keramik vom Ende der mittleren Bronzezeit oder 

aus frtihmykenischer Zeit kommt nicht vor. Nach Ausweis 

der Scherben in der Fiillerde kann der Umbau der Grab- 

anlage noch wahrend des Bestehens der Siedlung IX er- 

folgt sein. Eine solche Datierung ist auch aus der Gesamt- 

situation der Befestigungsanlagen verstandlich. Das Er- 

richten der »Bastion« war nur so lange sinnvoll und not- 

wendig, als die Vorortmauer den auBeren Verteidigungs- 

ring um den Ostteil der Siedlung bildete. Bereits in der 

Schachtgraberzeit erweiterte sich das Siedlungsareal iiber 

die Vorortmauer hinaus nach Osten, und eine neue Befe- 

stigungsmauer wurde gebaut211. Fiir die »Bastion« ergibt 

sich daraus eine Entstehungszeit, die nach der Anlage des 

Schachtgrabes und vor Errichten der neuen Befestigung 

liegt. Dies steht in Einklang mit den Scherben aus der 

Fiillerde.

Beim Bau der »Bastion« hat die Siedlung Kolonna eine 

Lbsung im Konflikt zweier vitaler Interessen gefunden: 

dem Verlangen nach Sicherheit und dem Bedtirfnis, das 

Grab als Monument zu erhalten. Beides ist mit merklicher 

Okonomie im Arbeitsaufwand erreicht. Um die Mauer des 

Vororts entweder hinter oder vor das Schachtgrab mit 

seinem Erdhiigel zu verlegen, ware eine neue, nach 

Westen bzw. nach Osten verschobene Linienfuhrung der 

Verteidigungsanlage und damit der Neubau einer langeren 

Mauerstrecke - einschlieBlich des Tores? - erforderlich 

gewesen. Die »Bastion«, in ihrem Umfang kaum mehr als 

eine Ummantelung der Grabkammer, verlangte allerdings 

die Beseitigung des Erdhtigels. Man war also bereit, fiir 

den Schutz der Siedlung eine Reduzierung des auBeren 

Erscheinungsbildes der Grabanlage zu dulden212. Erhal

ten bleiben muBten jedoch die Zuganglichkeit des Bestat- 

tungsplatzes und die oberflachliche Kennzeichnung des 

Grabes. Mit dem Bau der »Bastion« ist die Funktion der 

Vorortmauer als einer Verteidigungsanlage und Grenze 

zwischen Siedlung und Umland in vollem Umfang wieder 

hergestellt. Grundlegend verandert hat sich dadurch aber 

die Beziehung der Siedlung zum Grab. Es lag urspriing- 

lich, in seiner ersten Phase, auBerhalb des Mauerrings; es 

war eine oberirdisch durch den Hiigel markierte, von 

auBen weither sichtbare, leicht zugangliche Anlage (Abb. 

35). Durch den Umbau wird das Grab in seiner zweiten 

Phase in das Siedlungsareal miteinbezogen; Sichtbarkeit 

und Zugang sind erheblich eingeschrankt und zum Innern 

der Siedlung orientiert (Abb. 38-39).

Das Errichten der »Bastion« ist aus praktischen militari- 

schen Anforderungen an die Vorortmauer zu verstehen. 

Fiir die Geschichte der Befestigungsanlagen auf Kap 

Kolonna bedeutet dies lediglich eine kleine Episode von 

geringer Bedeutung. Die Auswirkungen auf die Situation 

des Grabes kbnnen aber nicht ungewollte und unbemerk- 

te Folgen einer dkonomisch bedingten Minimallosung 

sein, die lediglich auf den geringsten Arbeitsaufwand 

abzielte. Die Fiirsorge im Umgang mit dem Grab - 

Wiederherstellung der Grabkammer, Gestaltung des 

Bestattungsplatzes - spricht deutlich genug dafiir, daB 

ganz bestimmte Vorstellungen iiber dessen Behandlung 

das Bauvorhaben mitbestimmt haben. Die »Bastion« 

verursacht tiefgreifende Veranderungen: Von einer extra- 

muralen Bestattung wird das Schachtgrab zu einer intra- 

muralen. Exponierte Lage, Sichtbarkeit nach auBen und 

Zuganglichkeit von auBen werden zu geschiitzter, auf das 

Innere der Siedlung ausgerichteter Lage. Und schlieBlich 

beendet die »Bastion« jede Moglichkeit fiir weitere 

Bestattungen in der Nahe des Schachtgrabes. Eine derar- 

tige Revision der raumlichen Beziehungen zwischen Grab 

und Siedlung hat eine veranderte, neue Bedeutung des 

Grabes und der darin bestatteten Person fiir die Gemein- 

schaft der Lebenden in der Siedlung zur Voraussetzung. 

Ursachen fiir diesen Bedeutungswandel mogen im 

Bereich religioser Vorstellungen liegen, in einem neuen 

Konzept von Tod und Verpflichtungen den Toten gegen-
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uber. Mit der separierten Grablege an so auffalliger Stel- 

le, dem aufwendigen Grabbau und der ungewbhnlich 

reichen Beigabenausstattung waren im Bestattungsritual 

zugleich Demonstration von Macht und damit politische 

Propaganda intentioniert. Die Umorientierung, gleichbe- 

deutend mit einer Umbewertung der Grabanlage, ist folg- 

lich auch ein politischer Akt, in dem sich Veranderungen 

der sozialen Organisation, insbesondere der Machtaus- 

iibung, ausdriicken.

Auf Kolonna ist die Zeit der Siedlung IX eine Periode 

systemverandernder Vorgange, die sich als archaologisch 

erfaBbarer Ausdruck politischen Widens im Schachtgrab 

und seiner Geschichte manifestieren. Der Abstand vom 

iiblichen Beigabenkanon zeigt Anspriiche auf privilegier- 

te Stellung und Konzentration von Macht in bisher unbe- 

kanntem AusmaB an. Diese angeeignete Position als 

Machthaber, d.h. Herrscher, wurde iiber den Tod hinaus in 

der prunkvollen Bestattung anerkannt. Auch der bald 

danach erfolgte Bau der »Bastion« ist kein Anzeichen fur 

einen revolutionaren Umsturz, denn im Respekt vor der 

Grabanlage wird die Erinnerung an den Toten bewahrt. 

Allerdings bleibt in Agina das Schachtgrab isoliert. Es- 

wird nicht Kern eines separaten Bestattungsareals, wie 

das z.B. in Mykene mit den beiden Graberrunden ge- 

schieht. Diskontinuitat des Bestattungsplatzes ist nicht 

notwendig ein Anzeichen fur den Abbruch einer Herr- 

schaftsform. Im Fall von Agina diirfte sie bedeuten, daB 

sich das Ausiiben von Macht in der Siedlung Kolonna 

nicht durch eine spezielle Beziehung zum Toten des 

Schachtgrabes - ausgedriickt durch raumliche Nahe zu 

diesem Grab - zu legitimieren sucht. Eine privilegierte 

Fuhrungsschicht, die Reichtum anhaufen und selbst 

Status anzeigende Golddiademe besitzen konnte, hat es in 

Kolonna auch in den folgenden Generationen gegeben. 

Ein Zeugnis fur ihre Existenz ist der »Schatzfund« von 

Agina213. Im Unterschied zur gesicherten Machtfolge im 

Mykene der Schachtgraberzeit war im Agina der Siedlung 

IX noch kein Mechanismus zum Tradieren von Macht 

etabliert, der sich vordergriindig auf (verwandtschaft- 

liche?) Nahe zum Vorganger stiitzt.
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