
IV. DAS SCHACHTGRAB VON AGINA UND SEIN UMFELD

GRABSITTEN

Deutliche Anzeichen fur soziale Hierarchic, Konzentra- 

tion von Macht und Ausiibung von Autoritat gibt es auf 

dem griechischen Festland bereits in der fortgeschrittenen 

friihen Bronzezeit (FH IIB): Siedlungen erhalten Befesti- 

gungsanlagen, representative Bauten wie das Korridor- 

haus und gigantische Kornspeicher werden errichtet, die 

Verwendung von Siegein verweist auf organisierte Ver- 

waltung, und als regionale Zentren entstehen geplante 

GroBsiedlungen 329. Uber die Bestattungssitten dieser 

friihhelladischen Fuhrungsschicht wissen wir lediglich, 

dab monumentale Grabbauten ebenso fehlen wie aufwen- 

dige Beigaben 33°. Beides begegnet nur am Westrand 

Griechenlands auf der Insel Eeukas, wo sich innerhalb der 

Hiigelnekropole der R-Graber einige Bestattungen durch 

Waffen und durch Goldschmuck auszeichnen 33'. Die Be- 

legung dieser Nekropole hbrt in FH III auf 332. Weder das 

Korridorhaus noch die Verwendung von Siegein iiberdau- 

ern die Zerstbrungs- und Veranderungsphasen am Ende 

der Stufen FH II und III 333. J. E. Caskey hat die kulturel- 

len Veranderungen der friihhelladischen Zeit auf zwei 

Invasionswellen zuriickgefiihrt334. Dem wird in letzter 

Zeit zunehmend widersprochen, da selbst in benachbarten 

Siedlungen die Entwicklungsstadien nicht parallel verlau- 

fen, und die neuen, »fremden« Artefakte keine in Zeitstel- 

lung und Provenienz einheitliche Typenfront bilden 335. In 

der siidlichen Argolis haben zudem geomorphologische 

Untersuchungen ergeben, dab der drastische Siedlungs- 

riickgang der Stufe FH III durch katastrophale Bodenero- 

sion, infolge intensiver Eandwirtschaft(?), verursacht 

wurde 336. Entsprechend kontrovers wird der Beginn der 

mittelhelladischen Zeit entweder als Restabilisierung 

nach lokal ganz unterschiedhchen Entwicklungsprozes- 

sen oder als Neubeginn nach dem vblligen Zusammen- 

bruch des friihhelladischen Siedlungssystems und seiner 

Organisation aufgefabt 337. In der archaologischen Uber- 

lieferung jedenfalls ist eine etablierte Fuhrungsschicht 

erst wieder mit den hervorgehobenen Grabern der mittle- 

ren Bronzezeit sichtbar. Die Sitte der Totenausstattung hat 

es auf dem Festland und auf den Kykladen bereits in der 

friihen Bronzezeit gegeben 338. Die seltene Beigabe von 

Schmuck (Ringe und Nadeln aus Edelmetall, silberne 

Diademe und Perlen 339) bedeutet abgestuften Aufwand, 

um »reiche« Ausstattungen handelt es sich nicht, denn es 

sind Funde aus Kollektivgrabern 340. In den R-Grabern 

von Eeukas folgt die Auswahl der Beigaben verbindlichen 

Regeln341. Inventare mit Waffen bestehen aus zwei, meist 

unterschiedhchen Waffen (Schwert/Dolch und Eanze, 

Schwert und Dolch) 342, Inventare mit Schmuck enthalten 

Perlen und Lockenringe aus Gold und silberne Armrin- 

ge343. Eine weitere Gliederung der Waffengraber in 

solche ohne und mit Gold (Griffbelag aus Goldblech und 

goldene Drahtringchen) ist aus dem Grabungsbefund 

heraus nicht gerechtfertigt 344. Die Art der Beigaben, 

getrennt in Waffen- und Schmuckinventare, kennzeichnet 

hier also in erster Linie das Geschlecht des Toten (Mann 

und Frau). Ob alle Manner Anspruch auf Waffenbeigabe 

hatten, ist bei der starken Zerstbrung einiger Rundgraber 

nicht mehr zu klaren. Intakte Pithosbestattungen nur mit 

TongefaBen bzw. ohne jegliche Beigabe 345 bezeugen aber 

unterschiedhchen Aufwand. Die Nekropole der R-Graber 

ist also der gemeinsame Bestattungsplatz einer privile- 

gierten Gruppe und ihrer Klientel, deren Angehbrige liber 

mehrere Generationen hin durch geschlechtsdifferenzier- 

te kostbare Beigaben und anspruchsvollen Grabbau ihren 

Reichtum (Goldschmuck) und ihren Kriegerstatus 

(Waffen) demonstrieren. In der Grabarchitektur laBt sich 

die auBere Anlage des Hiigels mit gebauter Ringmauer 

mit einigen der hervorgehobenen Graber der mittleren 

Bronzezeit vergleichen. Im Grabbrauch, Bestattung in 

einem Pithos und Verbrennen der Beigaben auf dem 

Grabplatz, bestehen deutliche Unterschiede.

Grabbau und Grabsitten der mittelbronzezeitlichen Fuh

rungsschicht kbnnen beim derzeitigen Forschungsstand 

nicht aus festlandisch friihhelladischen Traditionen abge- 

leitet werden. Anregungen aus dem minoischen Kreta, wo 

sich eine Elite mit dem Bau der ersten Palaste monumen

tale Zentren der Kontrolle und Machtausiibung errichtet 

hat 346, waren bei den durch Keramikimport gesicherten 

Kontakten mbglich. Die Grabarchitektur des mittelminoi- 

schen Kreta kennt zwei Bauformen unterschiedlicher 

Funktion, das Tholosgrab fiir Siedlungsgemeinschaften 

und das Hausgrab fiir Angehbrige der Fuhrungsschicht, 

beide fiir sukzessive, mehrfache Belegung konzipiert347. 

Der Bestattungsvorgang ist in beiden Grabtypen der glei- 

che: die eigentliche Grablege mit Beigaben als erste 

Phase, dann Beiseiteraumen des Skeletts und Entfernen 

von Beigaben. Die gebauten Kammern unter einem Hiigel 

aus Erde und Steinen auf Agina, Keos und dem Festland 

sind dagegen fiir eine Einzelperson bestimmt und fiir 

einmalige Bestattung angelegt. Selbst die mit einer Stein- 

platte verschlossene Kammer 1 im Hiigel I von Marathon 

ist kein Kollektiv- sondern ein Einzelgrab, denn Ring

mauer und Hiigelschiittung mit Steinmantel machen von 

vorneherein wiederholten Zugang unmbglich 348. Ein 

minoisches Element in der Grabarchitektur sind alienfails 

die Altare am Hiigelrand. Die Steinplatte neben zwei Am- 

phorenhalsen vor der Ringmauer des Hiigels I von Mara

thon und das gebaute Podest am Grab V von Thorikos 

entsprechen den Altaren vor Haus- und Tholosgrabern auf
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Kreta 349. Die Zeremonien an diesen Altaren kdnnten dann 

ebenfalls aus dem minoischen Totenritual iibernommen 

worden sein 35°.

Beigaben sind in beiden Regionen iiblich. Soweit die 

sparlichen Reste in den kretischen Hausgrabern einen 

Vergleich zulassen, gibt es Ubereinstimmungen in der 

Auswahl. So werden auch auf Kreta z.B. goldene Diade- 

me, Dolche und Keramik ins Grab gelegt351. Unbekannt 

bleibt aber, bedingt durch die Grabsitten, die Zusammen- 

setzung einer kompletten Beigabenausstattung mit Waffe. 

Das Fehlen von Schwertern und Lanzenspitzen in kreti

schen Grabern laBt sich nicht nur durch beabsichtigtes 

Entfernen wahrend der zweiten Bestattungsphase erklaren 

(kostbare Waffe, Metallwert). Es muB bedeuten, daB diese 

auf Kreta bekannten Waffenarten nie in Graber gelangten. 

Da steinerne Pfeilspitzen und selbst einzelne Eberzahnla- 

mellen noch in keinem mittelminoischen Hausgrab gefun- 

den wurden, gehbrten auch Pfeile und Eberzahnhelm of- 

fensichtlich nicht zu den Grabbeigaben. Festlandische 

Grabsitten dagegen erforderten fur Tote in hervorgehobe- 

nen Grabern die voile Bewaffnung mit Schwert, Lanze, 

Pfeilen und Eberzahnhelm.

Grabarchitektur und Bestattungssitten machen deutlich, 

daB sich die mittelbronzezeitliche Fiihrungsschicht der 

hervorgehobenen Graber im Verhalten gegen ihre Toten 

grundlegend von der Elite auf Kreta unterscheidet. In der 

Auswahl der Beigaben werden zudem gegensatzliche 

Vorstellungen dariiber sichtbar, welche Mittel Prestige 

demonstrieren und worauf in der Realitat der Lebenden 

der Anspruch auf privilegierte Stellung und auf Machtaus- 

iibung beruht. Die unminoischen Formen elitarer Selbst- 

darstellung in den Grabern auf Agina, Keos und dem Fest

land besagen jedoch lediglich, daB diese Fiihrungsschicht 

fiir Kreta giiltige Bestattungssitten und dort verwendete 

Statussymbole abgelehnt hat. Die minoische Keramik in 

kykladischen und festlandischen Siedlungen und im 

Schachtgrab von Agina erfordert es, den Charakter der 

Kontakte zu Kreta und ihre mbglichen Auswirkungen zu 

prazisieren. Unter dieser Fragestellung sind zwei Wege 

der Argumentation zu verfolgen: 1. Was kennzeichnet 

Siedlungen mit einem hervorgehobenen Grab? 2. Was 

kennzeichnet Siedlungen mit minoischer Keramik?

SIEDLUNGEN

MIT HERVORGEHOBENEM GRAB

AGINA, Kolonna Siedlung IX

Agina ist eine kleine und gebirgige Insel352. Heutzutage 

gibt es dort keine Bache, die das ganze Jahr Wasser fiih- 

ren, und keine Quellen; die jahrliche Regenhbhe betragt 

nur 301 mm 353. Die Kiistenebenen im Nordwesten und 

das Hiigelland im Nordteil der Insel kbnnen landwirt- 

schaftlich genutzt werden, das schwer zugangliche, 

zerkliiftete Bergland siidlich des Oros-Berges (Hbhe 

532m) eignet sich eher fiir Viehhaltung. Neben der befe- 

stigten Siedlung auf Kolonna sind durch Geliindebege- 

hungen 18 weitere Stellen mit mittelbronzezeitlichen 

Scherben festgestellt 354, von denen N. Pharaklas nur 

sieben fiir sichere Siedlungsplatze halt (Abb. 62). Nach 

dem Oberflachenbefund (geringe Scherbenmenge und 

kleines Areal der Fundstreuung) scheinen das Kleinsied- 

lungen zu sein, die teils in Kiistennahe an kleinen Buch- 

ten liegen, teils im Landesinnern bei landwirtschaftlich 

nutzbaren Flachen. Bei diesen »Dbrfern« kann man aus 

der topographischen Situation auf ein gewisses MaB an 

Spezialisierung (Fischerei, Landwirtschaft) schlieBen. 

Die Lage beim besten Hafen, die Ausdehnung der 

bewohnten Flache, die dichte Bebauung und die Befesti- 

gung kennzeichnen die Siedlung auf Kolonna als den 

zentralen Ort der Insel; er ist starker zum Meer als auf das 

Binnenland orientiert.

Archaobotanische Untersuchungen zur natiirlichen Vege

tation und zu den angebauten Pflanzen wurden auf Agina 

noch nicht durchgefiihrt. Antike Schriftsteller berichten 

von ausreichendem Gerstenanbau, aber auch von Getrei- 

deeinfuhr, von Salbenherstellung und von Safran bester 

Qualitat 355. An Nutzpflanzen kennt man aus mittelbronze

zeitlichen Siedlungen der Agais Gerste, Weizen, Hiilsen- 

friichte und Wein; der Anbau kultivierter Oliven zur Olge- 

winnung soil erst in mykenischer Zeit einsetzen356. Als 

mbgliches Agrarerzeugnis fiir die Ausfuhr kamen auf 

Agina wohl nur Wein bzw. Rosinen in Frage 357. Archaolo- 

gisch nachweisbar ist der Export von Mahlsteinen aus 

Andesit358 und von Keramik (vor allem Kochgeschirr, 

aber auch bemalte GefaBe) 359. Die weite Verbreitung agi- 

netischer Keramik und insbesondere der hohe Anteil agi- 

netischer Kochtbpfe und groBformatiger, mattbemalter 

GefaBe in den Siedlungen Lerna und Asine bezeugen 

Export 360. Voraussetzung fiir diesen Export sind speziali- 

sierte, effiziente Betriebe (Steinbriiche, Tbpfereien) mit 

exportorientierter Produktion zusammen mit einer funktio- 

nierenden Organisation von Transport und Warenabsatz.

Interagaische Kontakte, wie sie sich in der Verbreitung 

aginetischer Erzeugnisse abzeichnen (Abb. 66), werden 

durch TongefaBe auswartiger Provenienz in der Siedlung 

Kolonna bestatigt. Die Haufigkeit grauminyscher GefaBe 

in der Siedlung IX (siehe auch Abb. 44, 40-51)361 korres- 

pondiert mit der festlandischen Verbreitung aginetischer 

Keramik362. Zur lokalen Fertigung dieser visuell einheit- 

lichen Gattung - neben echtem Import? - hat zweifellos 

der Austausch technischer Verfahren zwischen festlandi

schen und insularen Tbpfereien beigetragen 3b3. Die im 

Museum Kolonna aufbewahrte Scherbenkollektion kykla- 

discher und kretischer Keramik (Abb. 69-83 Taf. 4-21, 

215) stammt aus den alten Grabungen, deren Dokumenta- 

tion verloren ist364. Beim Fehlen jeglicher Angaben liber 

Fundstellen und Schichtzugehbrigkeiten kbnnen diese 

Funde weder fiir die Chronologie der Architekturphasen, 

noch fiir eine Beurteilung der Qualitat von Hausinventa-
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Abb. 62 Agina. Fundstellen mittelbronzezeitlicher Keramik.

ren, noch fur Berechnungen der Importanteile am Kera- 

mikbestand ausgewertet werden. Aus ihrer Zeitstellung 

und Provenienz ergeben sich aber erste Hinweise auf 

Beginn, Dauer und Richtung auswartiger Beziehungen. 

Als reprasentativ fur die Siedlung kann diese Fundgruppe 

zumindest bei der Feinkeramik und den bemalten Waren 

gelten, wahrend Grobkeramik moglicherweise weniger 

beachtet oder aufbewahrt worden ist. Gemessen an der 

Ausdehnung der alien Grabungen erscheint die Zahl der 

Scherben, etwa im Vergleich zu Lerna V oder Hagia Eire- 

ne IV, reichlich, aber nicht extrem hoch.

Gut vertreten sind die bekannten mittelkykladischen 

Gattungen Dunkelpoliert, vorwiegend mil roter Ober- 

flache (Abb. 69-70 Taf. 4-5), weiBe und zweifarbige 

Bemalung auf Rotpoliert (Abb. 71-72 Taf. 6-7; 11, 110- 

112; 13) oder auf dunklem Tongrund (Abb. 73-75 Taf. 8- 

11,91) und dunkle, matte Bemalung auf hellem Tongrund 

(Abb. 76 Taf. 11,92-96; 12) 365. Besser bekannt und iden- 

tifizierbar sind die regionalen Keramikgattungen von 

Keos und von Melos; beiden Inseln lassen sich einige 

Scherben aus Kolonna zuweisen (Keos: Taf. 7, 41-45; 11, 

92-94; Melos: Abb. 76, 95 Taf. 11, 95-96; 12, 97-108). 

Die Mehrzahl kann nur generell als mittelkykladischer 

Import klassifiziert werden (siehe Anhang S. 123, Nr. 1- 

112 Abb. 69-75 Taf. 4-11). An GefaBformen sind Schale 

mit einziehendem Rand und gelochter Griffplatte, hoch- 

fiiBige Schalen und Schnabelkannen besonders haufig. 

AuBerdem gibt es, als einziges GroBgefaB grober Mach- 

art, bemalte Pithoi. Das Uberwiegen von Tafelgeschirr, 

und zwar von GefiiBen zum Trinken und zum AusgieBen, 

ist bei der melischen Keramik besonders deutlich (Taf. 11, 

95; 12). Das ist offensichtlich keine zufallige Auswahl, 

denn auch im Schachtgrab gehoren melische Schale und 

melische Kanne zur Beigabenausstattung (Abb. 31, 15. 

18; 32, 15. 18). Im einheimischen Milieu Aginas ist 

kykladisches Geschirr demnach mit den Trink- bzw.
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Tafelsitten eines gehobenen Lebensstils verbunden. Ob 

die bemalten Pithoi als Transportbehalter lediglich 

interagaischen Handel anzeigen, oder ob sie bei der Vor- 

ratshaltung im Haus eine entsprechende Bedeutung 

hatten, ware an der Verbreitung innerhalb der Siedlung zu 

iiberpriifen 366.

Das Vorkommen mittelminoischer Keramik des Kamares- 

stils in Kolonna ist seit langem bekannt (siehe Anhang 

S. 136 Nr. 113-215 Abb. 77-84, 215 Taf. 14-21, 215)367. 

Die grbBte Zahl bestimmbarer Scherben stammt von 

bauchigen Tassen mit ausbiegendem Rand (Abb. 78 Taf. 

15), haufig sind auch Vapheio-Tassen (Abb. 77 Taf. 14), 

Knickwandtassen dagegen kommen seltener vor (Abb.

79, 155-161 Taf. 16, 155-161). AuBer diesen Formen der 

Feinkeramik gibt es in etwas grbberer Machart Briicken- 

skyphoi (Abb. 79, 162-166; 80, 168-171 Taf. 16, 162- 

167; 17, 168-172) und kleinformatige Amphoriskoi (Abb.

80, 175. 177; 83, 207. 208 Taf. 17, 175-178; 20, 207. 208. 

212). Bei der minoischen Keramik aus der Siedlung 

Kolonna handelt es sich also um einen sehr schmalen 

Ausschnitt aus dem Formenrepertoire Kretas. Die 

Briickenskyphoi kbnnten eine gezielte Erganzung des 

einheimischen Geschirrsatzes sein, da sie trotz ihrer 

Ahnlichkeit mit den aginetischen AusguBschalen 368 

wegen der unterschiedlichen Anordnung der Griffe auch 

anders zu handhaben waren. Ftir die Tassen dagegen kann 

eine solche Erklarung nicht zutreffen. Knickwandtasse, 

bauchige und zylindrische Tassen mit dunkler Bemalung 

wurden auch in aginetischen Tdpfereien hergestellt 369. 

Das Dominieren von Tassen und Briickenskyphoi bei der 

minoischen Importkeramik ist ein weiteres Indiz fur 

besonderen Aufwand bei Trinkzeremonien. Das Verwen- 

den kostbaren oder exotischen Trinkgeschirrs gehbrt, wie 

das Inventar des Schachtgrabes zeigt, ebenso wie der 

Besitz wertvoller Waffen zur Demonstration elitarer Stel- 

lung.

Bereits G. Welter hat bei seinen Grabungen in Kolonna 

mittelminoischen Import und auf Agina gefertigte Kera

mik des Kamaresstils unterschieden 37°. Wegen des rein 

minoischen Malstils und einer ebenfalls in Kolonna 

gefundenen Tbpferscheibe aus kretischem Ton 371 halt er 

diese lokalen KamaresgefaBe nicht fur Imitationen, son- 

dern ftir Erzeugnisse kretischer Topfer, die auf Agina tatig 

waren. Die lokale aginetische Keramikgattung mit Kama- 

resbemalung gibt es in feiner und mittelfeiner Machart 

(siehe Anhang S. 147 Nr. 216-226 und 227-250 Abb. 84- 

88 Taf. 21-25). Die iiberwiegende Mehrzahl der Scherben 

stammt von bauchigen Tassen (Abb. 84, 217-221 Taf. 21, 

217-225) und von Schnabelkannen (Abb. 85, 227; 86; 87, 

240-241 Taf. 22, 227-236; 23; 24, 240-243); zylindrischer 

Becher (oder Tasse?), Brtickenskyphos und Kanne mit ge- 

radem Rand sind jeweils mit nur ein bis zwei Exemplaren 

belegt (Abb. 84, 216; 85, 226; 87, 244-245 Taf. 21, 216; 

22, 226; 24, 244-245). Dieser rigorosen Spezialisierung 

auf zwei GefaBformen entspricht bei der Bemalung die 

bevorzugte Verwendung einiger weniger Motive. Von den 

mehrfach wiederholten Motiven gehbrt die Rosette mit 

gerundeten oder spitzen Blattern (Nr. 221. 226-228. 237- 

239. 246) zum Kanon des minoischen Kamaresstils 372. 

Auch die Schragstrichgruppen der bauchigen Tassen (Nr. 

217. 218. 220) finden sich auf kretischen GefaBen 373. 

Eine Eigenheit der aginetischen Kamares-Tbpferei sind 

dagegen die Reihen antithetischer Blatter als Hauptmotiv 

auf Kannen (Nr. 240. 241. 243. 245). In Form und Aufbau 

gleichen sie den Baum- und Blattmotiven des minoischen 

Kamaresstils 374, anders als dort sind sie aber vertikal und 

hangend auf den GefaBkbrper gemalt. Unterschiede der 

Ausfiihrung bestehen auch bei Blattkranzen um GefaBbb- 

den: Auf Kreta bilden die Blatter einen Wirbel 375, auf den 

Tassen von Agina (Nr. 217-219. 224) sind die Blatter ent- 

weder radial als Strahlenkranz oder zu konzentrischen 

Kreisen angeordnet. Ein Kamares-Motiv ist auch auf der 

Kanne Nr. 248 leicht variiert. Schraffierte Schlaufen sind 

zwar vielfach mit Spiralen kombiniert376, jedoch nicht in 

die Zwickel eingestellt. Die hohe handwerkliche Qualitat 

zusammen mit den minoischen GefaBformen und Dekor- 

motiven macht die Annahme plausibel, daB diese lokal 

aginetische Kamareskeramik von kretischen Tbpfern am 

Ort gefertigt wurde 377. Bei Tbpfern in der Fremde kann es 

auch kaum iiberraschen, wenn sie zur strikten Wiederho- 

lung ihrer traditionellen Formen und Motive gelegentlich 

Variationen eigener Erfindung verwenden 378. Uberra- 

schend ist dagegen die im Vergleich zum kretischen 

Kamares-Repertoire auBerst reduzierte Zahl an GefaBfor

men und Motiven. Was in einer Tbpferei hergestellt wird, 

hangt entweder vom Kbnnen des Tbpfers oder von den 

Bediirfnissen bzw. Forderungen der Verbraucher ab. Han

delt es sich im Fall von Agina um ein Defizit auf seiten 

der Werkstatt, miiBte demnach ein kretischer Topfer am 

Werk sein, der nur einige wenige GefaBformen und Zier- 

motive beherrschte. Da die erhaltenen Scherben von guter 

handwerklicher Qualitat, d.h. nicht von einem drittrangi- 

gen Topfer hergestellt sind, kann der begrenzte Umfang 

der Produktion nicht durch Unfahigkeit verursacht sein. 

Eine Erklarung dafiir ware dann allenfalls in der Organi

sation kretischer Palastwerkstatten zu suchen, die ge- 

trennte Tdpfereien ftir bestimmte GefaBformen erforderte. 

Nach unseren derzeitigen Kenntnissen iiber das minoi- 

sche Handwerk ist eine so hochgradige Spezialisierung 

recht unwahrscheinlich 379. Individuellen Vasenmalern 

zugewiesene KamaresgefaBe jedenfalls sind nicht form- 

gleich380. Das Dominieren von Tassen und Schnabelkan

nen bei der lokal aginetischen Kamaresware diirfte eher 

als eine zweckgebundene, d.h. von den Wiinschen der 

Abnehmer regulierte Auswahl zu verstehen sein. Die 

Kamares-Tbpferei von Agina unterscheidet sich freilich 

von den gleichzeitigen, im siidlichen Lakonien oder auf 

Kythera tatigen Tdpfereien der mit Glanzfarbe bemalten 

Ware (Lustrous Decorated Fabric). Wie C. Zerner darge- 

legt hat, ist das eine Keramikgattung minoischer Herstel- 

lungstechnik, die in GefaBformen und Bemalung minoi- 

sche Vorbilder imitiert, doch in erkennbar eigenem Stil38 ’.
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Es gibt in dieser Gattung eine Auswahl an kretischen For- 

men, die von feinem Tafelgeschirr iiber Gebrauchskera- 

mik bis zu VorratsgefaBen reicht 382. Aus Qualitat, Form- 

spektrum und Verbreitung hat Zerner spezialisierte, auf 

Absatz und Export orientierte Tbpfereibetriebe erschlos- 

sen. Im Gegensatz dazu diirfte die aginetische Kamares- 

Tbpferei nicht fur den Handel, sondern fur den unmittel- 

baren Bedarf der lokalen Elite gearbeitet haben. Es sei 

nochmals darauf hingewiesen, daB Tasse und Schnabel- 

kanne gelaufige Formen der einheimischen Topfereien 

sind, daB folglich die KamaresgefaBe weder neues Trink- 

geschirr noch neue Trinksitten bedeuten. Lokal herge- 

stellte Kamareskeramik ist ebenso wie die importierte 

Bestandteil luxuribser Lebensfiihrung; ihr Besitz und ihre 

Verwendung beim Trinken erhbhen das Prestige.

Die minoische Kamareskeramik wird als Palastkeramik 

bewertet, die in palasteigenen Topfereien fur den Palast 

hergestellt wurde 383. Als Handwerker im Dienst des Pa- 

lastes diirfte ein Kamares-Tbpfer weder Handlungs- noch 

Bewegungsfreiheit besessen haben. Man wird sich des- 

halb vorstellen miissen, daB der kretische Tbpfer nicht nur 

mit Wissen, sondern im Auftrag des Palasts nach Agina 

gekommen ist. Fur den Vorderen Orient ist das Ausleihen 

von Kiinstlern, besonders versierten Handwerkern, Arzten 

oder Wahrsagern zwischen Herrschern durch die schriftli- 

che Uberlieferung gesichert 384. Die Funde minoischer 

Fresken in Tel Kabri (Israel) und Tel el-Dab’a/Avaris 

(Agypten) sind erste archaologische Nachweise fiir die 

Tatigkeit minoischer Handwerker in fremden Residenzen 

und fiir die Vertrautheit der kretischen Palaste mit dem 

System politischer Verbindungen in Form von Geschenk- 

austausch, inklusive Handwerkern 385. In diesem Rahmen 

diplomatischer Kontakte ist der kretische Tbpfer in Agina 

ein Anzeichen fiir kretisches Interesse an freundlichen 

Beziehungen. Er bedeutet aber zugleich auch, daB es in 

der Siedlung Kolonna eine bereits etablierte Elite gegeben 

haben muB, die kretische Luxuskeramik zu schatzen 

wuBte und die fiir einen kretischen Palast iiberhaupt als 

Gesprachs- und Geschaftspartner in Frage kam.

Beziehungen zur kretischen Palastwelt, die fiir uns mit der 

importierten Kamareskeramik und insbesondere mit der 

Tatigkeit eines kretischen Palasttbpfers sichtbar werden, 

kbnnen kein auslbsender Faktor fiir die zur Zeit des 

Schachtgrabes auf Agina herrschenden Verhaltnisse 

gewesen sein. Die Position Aginas in der Mitte des Saro- 

nischen Golfs macht Kolonna zu einem Hafenort, der sich 

nicht nur fiir den Verkehr zwischen Attika, Korinthia und 

nbrdlicher Peloponnes, sondern auch mit den agaischen 

Inseln eignet. Andesit und Tbpferton, die einzigen Roh- 

stoffe der Insel, wurden intensiv genutzt, um durch spe- 

zialisiertes Handwerk Exportgiiter zu erzeugen. Die 

Topfereien fiir Kiichengeschirr und mattbemalte Ware, 

die im traditionellen lokalen Stil arbeiteten, wurden wohl 

ebenso wie der Andesitabbau von Einheimischen betrie- 

ben. In der Zusammensetzung der Importkeramik und in 

der Verbreitung aginetischer Tonwaren zeichnen sich 

iiberregionale Verbindungen zum Festland, zu den Kykla- 

den und nach Kreta ab. Ein Verkehrsnetz zwischen Kykla- 

den, Agina und dem Festland hat es aber schon in der 

friihen Bronzezeit gegeben 386. Die Verbreitung von En- 

tenkannen und einige MM I-zeitliche Scherben von Ko

lonna387 zeigen, daB diese interagaischen Beziehungen 

am Beginn der mittleren Bronzezeit weiterbestehen. Mit 

dem Ausbau und der VergrbBerung der Wehrmauern bleibt 

Kolonna eine befestigte Siedlung. Fiir das Wirtschaftsle- 

ben des mittelbronzezeitlichen Agina hatte die Beteili- 

gung an Giiterverkehr und Warenaustausch sicher groBe 

Bedeutung. Die Quantitaten der Import- und Exportkera- 

mik mbgen eine Intensivierung von Handel und auswarti- 

gen Beziehungen widerspiegeln, die durch den Ausbau 

bereits bestehender Fernverbindungen erreicht wurde.

Im Zentralort-Modell ist die Siedlung Kolonna die Orga- 

nisationsspitze, die die Versorgung der Einwohner durch 

das Hinterland, die handwerkliche Produktion und den 

Handelsverkehr im Hafen kontrolliert. Indizien fiir eine 

solche Funktion gibt es in der Siedlung selbst: Im Areal 

westlich des Tempels haben die alten Grabungen einen 

mittelbronzezeitlichen Mauerzug angeschnitten, der mit 

wesentlich grbBeren Steinblbcken gebaut ist als die 

gleichzeitigen Hauser 388. Ein GroBbau in der Mitte der 

Siedlung konnte der Sitz der zentralen Autoritat gewesen 

sein.

KEOS, Hagia Eirene IV

Zur Situation auf Keos wahrend der Periode IV von Hagia 

Eirene (Stufe MK II) werden zwei widerspriichliche 

Ansichten vertreten: Nach der einen ist der befestigte 

Hafenort Hagia Eirene die einzige groBe und permanent 

bewohnte Siedlung der Insel 389. Es wird aber auch von 

zahlreichen weiteren Fundstellen mit mittelkykladischem 

Material berichtet, darunter eine Hbhensiedlung mit Befe- 

stigung im Innern der Insel und Platze an geeigneten 

Hafenbuchten 39°. Eine so strikte Zentralisierung wie auf 

Agina und Melos (siehe S. 113) lage dann nicht vor. Die 

Insel Keos verfiigt, soweit wir heute wissen, iiber keine 

wahrend der mittleren Bronzezeit ausgebeuteten Roh- 

stoffquellen391. Klima, Bodenqualitat und Landschaftsre- 

lief lassen bei der landwirtschaftlichen Nutzung keine 

hohen Ertrage erwarten 392. Unter der dichten Bebauung 

spaterer Zeit konnte in Hagia Eirene die befestigte mittel- 

kykladische Siedlung IV nur in kleinen Ausschnitten frei- 

gelegt werden (Abb. 47 ) 393. Es gibt schmale Gassen, 

Kanalisation und Einzelhauser; die Befestigung um- 

schlieBt ein Areal von ca. 1 ha. Importierte Keramik (Fest

land, Kreta und Melos) 394 hat einen Gesamtanteil von 

rund 30%, wobei Keramik vom Festland iiberwiegt 395; 

Webgewichte minoischen Typs sind selten 396. Lokale 

Herstellung minoisierender Keramik in geringen Mengen
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wird angenommen 397. In den Nekropolen nahe bei der 

Siedlung sind die Graber nach kykladischer Art ange- 

legt398. Auf Keos, das keine Rohstoffquellen, ein geringes 

Agrarvolumen und Tbpferton schlechter Qualitat hat, 

fehlt es anscheinend an Mbglichkeiten, Waren fur den 

Export zu produzieren. Metallverarbeitung in der Sied

lung ist fiir die Perioden V-VII gesichert3". Uber die Art 

der Handwerksbetriebe, ihre Erzeugnisse und vor allem 

uber ihre Kapazitaten sind keine Aussagen mbglich. Unter 

der Voraussetzung, dab im Gebiet von Laurion alle 

Arbeitskrafte im Erzabbau beschaftigt waren, ist es plau- 

sibel, auf Keos Werkstatten anzunehmen, die Laurion- 

Metalle zu Fertigprodukten fiir den Warenaustausch 

herstellten und das wohl schon wahrend der Periode IV.

Nach dem Grabungsbefund ist die Siedlung Hagia Eirene 

IV eine Neugriindung auf dem Platz einer alteren Sied

lung400. Ein guter Hafen muB auf jeden Fall fiir die 

Versorgung einer Insel wichtig sein. Neben Fischerei, die 

zur Ernahrung der Bewohner und mbglicherweise zum 

Warenaustausch beitragt, ist es hauptsachlich das Be- 

schaffen von notwendigen Rohstoffen und Fertigproduk

ten, das auf dem Seeweg erfolgt. Die Bucht von Hagios 

Nikolaos, an deren innerstem Winkel Hagia Eirene liegt, 

ist der grbBte und sicherste Hafen von Keos, zugleich aber 

auch der mit der schwierigsten und gefahrlichsten 

Einfahrt401. Fiir den Bau des einzigen(I) befestigten 

Hafenorts sollte es deshalb zusatzliche Griinde neben dem 

Decken des Eigenbedarfs gegeben haben. Die Bedeutung 

des Hafenorts Hagia Eirene wird allgemein in enge Ver

bindung mit den Erzvorkommen von Laurion gebracht. 

denn sein groBter Vorteil ist die Lage vor der attischen 

Ostkiiste an der Zufahrt aus der Agais zu den Abbauge- 

bieten 402. Schiffs- und Warenverkehr im Hafen wurde 

sicher von Hagia Eirene aus kontrolliert. Als befestigter 

Hafenort mit Verbindungen zum Festland und zu den 

agaischen Inseln laBt sich Hagia Eirene durchaus mit 

Kolonna auf Agina vergleichen. Eine entsprechende 

Bedeutung hat diese kleinere Siedlung mit geringerem 

Eigenanteil am Handel aber nicht erreicht.

Agais laBt sich jedoch noch nicht bestimmen. Da Thori- 

kos, soweit wir heute wissen, die einzige mittelhelladi- 

sche Siedlung im Bereich der Erzlagerstatten ist, darf man 

hier das Organisationszentrum des Bergwerkbetriebs und 

des Metallhandels annehmen.

THEBEN

Die archaologischen Zeugnisse der mittelhelladischen 

Siedlung von Theben in Bbotien hat D. Konsola zusam- 

mengestellt und ausgewertet407. Hausarchitektur, Kera- 

mik und Graber haben rein festlandischen Charakter; es 

scheint keine Importe zu geben. Mit einer Ausdehnung 

von rund 21 ha ware Theben die grbBte Siedlung des 

Festlandes. Innerhalb der Landschaft Bbotien war Theben 

seit friihhelladischer und bis in mykenische Zeit der wirt- 

schaftliche und politische Zentralort.

ASINE

In ihrer Studie uber das mittelhelladische Asine hat 

G. Nordquist Anlage, Organisation, Versorgung und 

Kontakte der Siedlung auf dem Kastraki-Hiigel bereits 

ausfiihrlich dargestellt408. Asine ist seit friihhelladischer 

Zeit besiedelt; in der mittelhelladischen Zeit ist ein Areal 

von ca. 2 ha mit Hausern bebaut; ein besonders groBes, 

architektonisch aufwendiges Haus gibt es alienfalls am 

Ende des Mittelhelladischen (Haus D, MH Illfriih); es ist 

der Hafen- und wohl auch Hauptort einer landwirtschaft- 

lich genutzten Region von geringer Ausdehnung; spezia- 

lisierte Werkstatten fehlen. Das Auszahlen des Scherben- 

materials aus einem Hausareal (Haus T) ergab einen 

Anted von 83,6% regionaler, argivischer Waren und nur 

2,6% Import (Agina: 2,2%; »Kythera«: 0,37%) 409. Es gibt 

aus der Siedlung aber auch mittelminoische (MM I-III) 

und kykladische Scherben, darunter einige von Keos 410. 

Insgesamt ist die Menge importierter Keramik in Asine 

geringer als in Lerna am anderen Ufer der Bucht von 

Argos411.

THORIKOS

Von der Siedlung mittelhelladischer Zeit sind nur geringe 

Architekturreste auf dem Gipfel des Velatouri-Hiigels be- 

kannt403. Die Lage auf diesem steilen, den Kiistenstreifen 

iiberragenden Berg spricht fiir Schutzbediirfnis, sie bietet 

aber zugleich auch eine dominierende Position am Rand 

der Kiistenregion. Funde aus einem Stollen am FuB des 

Hiigels bezeugen Bergwerksbetrieb bereits in frtihhelladi- 

scher Zeit404. Spuren von Metallverarbeitung in der Sied

lung stammen aus einem spatmittelhelladischen Haus 405. 

Gewinnung und Verarbeitung von Laurion-Metallen 

(Kupfer, Blei, Silber) in mittelhelladischer Zeit sind durch 

Analysen von Metallobjekten aus Kreta und von den 

Kykladen erwiesen406. Der Umfang des Abbaus und da- 

mit der Anted Laurions an der Metallversorgung der

MARATHON

Uber die Ausgrabungen von S. Marinatos in Plasi, einem 

flachen Huge! an der Kiiste der Ebene von Marathon, ist 

bisher nur ein knapper Vorbericht publiziert412. Uber 

einer befestigten Siedlung friihhelladischer Zeit wurden 

dort ein mittelhelladischer GroBbau und ein Tbpferofen 

freigelegt. Zur Zeitstellung innerhalb des Mittelhelladi

schen (MH II oder III) gibt es keine naheren Angaben. Es 

sind jedoch mittelminoische Keramik des Kamaresstils 

und kykladische Keramik (von Melos?) erwahnt. Die 

hervorgehobenen Graber von Agina, Keos, Thorikos, 

Asine und Theben liegen jeweils in Siedlungsnahe. Die 

Entfernung von fiber 1 km macht es fraglich, ob der 

Grabhiigel von Vrana zur Siedlung von Plasi gehbrt 

(siehe auch S. 104 f.).
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DRAMESI

Zur Siedlung von Dramesi finden sich nur noch diirftige 

Informationen (siehe auch S. 83)413. Im Hiigel. an dessen 

Westrand die gebaute Grabkammer liegt, warden frith- and 

mittelhelladische Schichten beobachtet. Eine Scherbenkol- 

lektion, die wahrscheinlich von dort stammt, enthalt auch 

MH II-zeitliche grauminysche und mattbemalte Ware414. 

Als Lesefund gibt es Fragmente einer mattbemalten kykla- 

dischen Kanne, vielleicht melischer Provenienz415.

MESSENIEN

Lage, GrbBe und Charakter der Siedlungen, zu denen die 

Graber von Kephalovryson, Papoulia und Voidokoilia 

gehbren, sind noch unbekannt. Zu ihrem konkreten kultu- 

rellen Milieu sind deshalb keine Aussagen mbglich. 

Jedenfalls war Messenien in mittelhelladischer Zeit eine 

dichtbesiedelte Landschaft, in der Grabhiigel wie die von 

Papoulia und Voidokoilia noch an einigen weiteren Orten 

errichtet wurden416. Es ist aber auch eine Region, in der 

trotz groBflachiger, extensiver Begehungen 417 und ausge- 

dehnter Grabungen in einer Siedlung418 bisher weder 

mittelkykladische noch mittelminoische Keramik gefun- 

den wurde. Enge Beziehungen zu Kreta zeichnen sich am 

Fundmaterial Messeniens erst mit dem Beginn der 

Schachtgraberzeit ab419. G. Korres hat die gebaute Kam

mer unter einem Hiigel von Papoulia in die Stufe MH I 

datiert420. Ein friiher Ansatz am Beginn des Mittelhelladi- 

schen ist auch fur das hypothetische Zentralgrab im Hiigel 

von Voidokoilia anzunehmen421.

Die Angaben zu Aussehen und Charakter der Siedlungen 

mit hervorgehobenem Grab sind insgesamt noch diirftig 

und unzureichend. Soweit diese Informationen iiberhaupt 

Vergleiche zulassen, ergeben sich einige negative Fest- 

stellungen:

1. GrbBe, Befestigung, spezialisierte Werkstatten und 

Import sind variable Merkmale.

2. Architektur, Bestattungssitten und Keramik haben 

jeweils regionale Auspragung.

3. Der Anted von Importkeramik, falls vorhanden, ist 

recht gering.

Als einzige gemeinsame und verbindende Merkmale blei- 

ben:

4. Sie liegen auf den Pliitzen friihhelladischer Siedlun

gen.

5. Ihrer Funktion nach sind es Zentralorte, allerdings 

unterschiedlicher Dimensionen.

Mittelminoische Keramik ist also nach dem heutigen 

Kenntnisstand keineswegs in alien Siedlungen mit her

vorgehobenem Grab vorhanden. Sie ist in ihrem Vor- 

kommen aber auch nicht auf Siedlungen dieser Kategorie 

begrenzt. In Akrotiri auf Thera, Phylakopi auf Melos und 

Lerna in der Argolis gibt es das gleiche Spektrum minoi- 

scher Keramik wie in Kolonna, Hagia Eirene und Asine.

SIEDLUNGEN MIT MITTELMINOISCHER 

IMPORTKERAMIK

THERA, AKROTIRI

In mittelkykladischer Zeit war Akrotiri sicher nicht die 

einzige Siedlung auf der Insel Thera422, mbglicherweise 

aber die bedeutendste. Die Existenz einer alteren Siedlung 

unter den spatkykladischen Hausern ist bisher nur durch 

einige Mauerreste und durch Keramik bezeugt423. Minoi- 

scher Import beginnt mit wenigen Scherben der Stufe 

MM IB und nimmt erst ab MM IIIA an Umfang zu 424.

MELOS, PHYLAKOPI II

Auf Melos ist die mittelkykladische Zeit (Stufe Phylako

pi II) eine Periode der Siedlungskonzentration, verbunden 

mit intensivierter Viehhaltung: Phylakopi wird die grbBte 

Siedlung, in der die Mehrzahl der Inselbewohner lebt; auf 

dem freien Land bleiben Einzelgehbfte fiir die Viehzucht; 

der Hauptort Phylakopi liegt weder im Zentrum noch 

nahe bei Agrarland oder Rohstoffquellen, sondern an der 

Kiiste bei einem Hafen425. Die Beteiligung von Melos am 

interagaischen Warenaustausch ist durch die weite und 

gehaufte Verbreitung des melischen Obsidians bezeugt. 

Obsidian von Melos war seit dem Neolithikum und bis 

zum Ende der Bronzezeit in der gesamten Agais verbrei- 

tet 426. Die groBe Menge an unbearbeiteten Obsidian- 

brocken, praparierten Kernen, Klingen, Abschliigen und 

Abfall in Phylakopi sichert Obsidianverarbeitung in der 

Siedlung 427. Schon die ersten Ausgraber haben darin den 

Nachweis fiir die zentrale Rolle Phylakopis in der Orga

nisation des Abbaus, der Verarbeitung und des Exports 

von Obsidian gesehen 428. Erst die systematische Untersu- 

chung der Abbauplatze und der Verarbeitungsvorgange 

hat diese Vorstellung von der wirtschaftlichen Bedeutung 

des Rohstoffs und seiner Auswirkung auf das bkopoliti- 

sche System radikal verandert. Bei der von R. Torrence 

erschlossenen Selbstversorgung durch freie Zuganglich- 

keit der Vorkommen 429 gibt es weder die Notwendigkeit 

fiir organisierte Kontrolle noch die Mbglichkeit fiir wirt- 

schaftliche Gewinne aus Transport und Vertrieb. Ohne 

Obsidian als Exportgut muB archaologisch nicht nachge- 

wiesener UberschuB landwirtschaftlicher Produktion 

postuliert werden, der fiir den Warenaustausch benutzt 

werden konnte 430. Diese Rekonstruktion einer nicht ex- 

portorientierten Obsidiangewinnung geht von der Forde- 

rung aus, organisierter Abbau miisse gleichgesetzt werden 

mit Strenger Standardisierung aller technischen Prozesse 

und der Erzeugnisse zusammen mit ausschlieBlicher Nut- 

zung der Vorkommen hochster Qualitiit. Da sich der Bear- 

beitungsabfall offensichtlich nicht nach technischen 

Kriterien zeitlich gliedern laBt431, kann das Produktions- 

volumen nur fiir die gesamte Nutzungsperiode vom Neo

lithikum bis zum Ende der Bronzezeit berechnet werden, 

d.h. fiir einen Zeitraum von rund 3000 Jahren. Die errech-
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neten 133 Arbeitstage pro Jahr und die entsprechende 

Zahl von praparierten Kernen bedeuten also einen durch- 

schnittlichen Ertrag bei konstanter Intensitat, Methode 

und Organisation. Der Abbau aller Obsidiansorten, auch 

der weniger geeigneten, die flexible Technologic und die 

Variationsbreite der KerngrbBen sind nicht a priori Indi- 

zien fiir die Tatigkeit von Amateurknappem, sie sprechen 

im Gegenteil fiir eine sehr intensive Nutzung der Obsi- 

dianvorkommen. Schwer verstandlich bleibt im Modell 

der Selbstversorgung auch das kontrare Verhalten inner- 

halb des Systems, in dem ein Wirtschaftszweig (die Eand- 

wirtschaft) mit dem Ziel der Ertragssteigerung fiir Han- 

delszwecke erfolgreich reguliert ist, wahrend eine andere 

lukrative Mbglichkeit (Osidianabbau) nicht genutzt 

wird432. Der Anteil Phylakopis am Giiterverkehr in der 

Agais ist beim gegenwartigen Forschungsstand noch 

nicht naher quantifizierbar, auch wenn importierte Kera- 

mik in Phylakopi und die Verbreitung melischer Keramik 

(Abb. 66) auf weitreichende Kontakte hinweisen433. Bei 

den alten Grabungen in Phylakopi konnten die Ausdeh- 

nung der Siedlung II, ihr Wegenetz und eine dichte 

Bebauung mit Hauserblbcken festgestellt werden 434. 

Nachdem die Ergebnisse der neuen Grabungen eine Revi

sion der urspriinglichen Datierungen von Gebauden - u.a. 

des Pfeilerraums und der Fresken - erfordern435, bildet 

auch dort Keramik die einzige Verbindung mit Kreta. 

C. Renfrew hat den Anteil minoischer Keramik in der 

Siedlung II mit 2-3% angegeben (Keramik vom Fest

land: 1,1%) und einige der publizierten Scherben nach 

MM I datiert 436. A. Papagiannopoulou dagegen weist die 

ihr bekannten minoischen Importe, darunter auch die 

Funde der alten Grabungen im Nationalmuseum Athen, 

insgesamt den Stufen MM IIA-IIIA zu 437. Das Imitieren 

minoischer GefaBe in lokalen Tbpfereien verbindet sie 

mit der Siedlung II-3 (= MM IIIB) und erklart es als 

Reaktion auf das Ausbleiben von Import aus Kreta438.

Zu den mittelkykladischen Siedlungen mit minoischem 

Import sollte schlieBlich auch MIKRI VIGEA auf Naxos 

gezahlt werden, auch wenn von dort vorerst nur die Ober- 

flachenfunde systematised gesammelt und bearbeitet 

sind439.

FERNA IV

Ferna am Golf von Argos hat in seiner mittelhelladischen 

Periode V keine Befestigung; die Bebauung mit Apsiden- 

und Rechteckhausern ist in der gegrabenen Flache nicht 

sehr dicht440. Falls die gesamte Hiigelflache bebaut war, 

hatte sich die Siedlung uber ein Areal von ca. 2,2 ha 

erstreckt441. Obsidianverarbeitung und BronzeguB sind 

nachgewiesen442. Die Graber im Siedlungsbereich haben 

die auf dem Festland iiblichen Formen (Kisten- und 

Grubengraber, bescheidene Beigaben) 443. Es gibt einige 

wenige Webgewichte minoischen Typs 444 und viel meli- 

schen Obsidian. Importierte Keramik beginnt mit dem 

ersten Siedlungshorizont (Phase VA); sie kommt von 

Kreta, den Kykladen und Agina445. Zum Import gehbrt in 

Ferna V auch bemalte minoisierende Keramik, die nach 

Ausweis der Tonanalysen aus Tbpfereien im siidlichen 

Eakonien oder wahrscheinlicher auf Kythera stammt446. 

Im unterschiedlichen Anteil dieser vier Regionen am 

Import - sehr wenig Kykladisches, wenig Minoisches 

und zahlreiche GefaBe von Agina und »Kythera« - sieht 

C. Zerner die Folgen verschiedener Verbreitungsmecha- 

nismen: Keramik von Kreta und den Kykladen erreicht 

Ferna als Geschenk, Fuxusgut oder allenfalls als Trans- 

portbehalter, wahrend die aginetische und die minoisie

rende Keramik Handelsware aus Exportzentren ist447. In 

Architektur, lokaler Keramikproduktion448 und Bestat- 

tungssitten erweist sich Ferna V als festlandische Sied

lung. Die Reichweite seiner auswartigen Beziehungen 

(Mittelgriechenland, Agina, Kykladen, Kreta) gleicht der 

anderer Orte. Der uber mehrere Siedlungsphasen gleich- 

bleibende Zustrom von Keramik aus Agina und 

»Kythera« spricht fiir stabile Handelsverbindungen. 

Schachtgraber wurden erst in der Phase Ferna VI (MH 

III-SH I) angelegt449.

Auch in Akrotiri, Phylakopi und Ferna sind die Grabungs- 

befunde noch weit davon entfernt, eine deutliche Vorstel- 

lung vom Charakter der Siedlungen zu vermitteln. Nach 

Stratigraphie bzw. Keramiksequenz handelt es sich um 

kontinuierlich seit der friihen Bronzezeit besiedelte Plat- 

ze450. Phylakopi und vielleicht auch Akrotiri waren die 

Hauptorte ihrer Inseln. In Ferna mit kleinem, wenig 

fruchtbarem Hinterland diirften sich die Aktivitaten grbB- 

tenteils auf den Hafen und den Schiffsverkehr gerichtet 

haben451. Minoische Keramik in geringen Mengen er- 

scheint in rein regionalem Milieu.

Aus dieser Gegeniiberstellung von Siedlungen ergibt sich:

1. Hervorgehobene Graber gehbren, wie zu erwarten, zu 

Platzen von zentraler Bedeutung, aber nicht jeder Zentral- 

ort hat derartige Bestattungen.

2. Schiffsverkehr und Warentransport findet in der Agais 

nicht nur - und auch nicht bevorzugt - zwischen Siedlun

gen mit hervorgehobenem Grab statt.

3. In Siedlungen mit hervorgehobenem Grab ist der 

Anteil minoischer Importe nicht hbher als in Siedlungen 

ohne solche Bestattungen, d.h. ein Zusammenhang 

zwischen etablierter Elite und intensiveren Kontakten mit 

Kreta ist nicht nachweisbar.

INTERAGAISCHE KONTAKTE (Abb. 63-67)

Fiir die Interpretation bronzezeitlicher Funde in der 

Agais, sei es unter kulturhistorischem, bkonomischem, 

sozialem, prozessualem, funktionalistischem oder syste-
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mischem Ansatz, sind Kreta und seine Palaste die bewe- 

gende Kraft hinter alien Veranderungen. Unter dem 

Zwang, die systemerhaltende Versorgung mit Rohstoffen 

(vor allem Metallen) und Luxusgiitern abzusichern, hat 

die Elite der minoischen Palaste ihre Handelsbeziehungen 

im bstlichen Mittelmeer ausgedehnt und intensiviert 

(Verbreitung minoischer Keramik: Abb. 65 ) 452. Die leb- 

hafte Diskussion uber diese Vorgange, liber die Beziehun- 

gen zwischen Kreta, den agaischen Inseln und dem grie- 

chischen Festland, die Prasenz von Minoern auBerhalb 

Kretas, den Modus des Warenaustauschs, die Verkntip- 

fung von wirtschaftlicher und politischer Dominanz be- 

faBt sich vorwiegend mit der Zeit der Neuen Palaste (MM 

IIIB-SM IB) 453. Ein koharentes Bild vom Kraftespiel der 

Handelsinteressen und der Machtausiibung in der Agais 

am Beginn der spaten Bronzezeit hat zuletzt M. Wiener 

entworfen454. Das ErschlieBen von Versorgungsquellen 

und die Sicherung der Verbindungswege geschehen liber 

eine Kette von Hafenorten an den Hauptrouten nach 

Zypern/Levante, Troas und Attika. Das wichtigste und das 

Ziel der Routen bestimmende Handelsgut sind Metalle. 

Der Zustrom minoischer Gliter und Handwerker, der 

wachsende Reichtum und residente Minoer, die den Han

del kontrollieren, flihren zur vblligen Minoisierung des 

Lebensstils - Architektur, Fresken, Schrift, Gewichtssy- 

stem, Kultpraxis, Weben und Kochen 455 - und zum 

Errichten von GroBbauten als Sitz der minoischen oder 

auch lokalen, aber von Kreta abhangigen Autoritat in 

diesen Inselsiedlungen. Die dominierende Rolle Kretas 

im Handel stlitzt sich auf militarische Starke, wirtschaftli- 

che Uberlegenheit und politische Vormacht. Der Verlauf 

einer westlichen Route (Western String) 456 liber Thera, 

Melos und Keos nach Laurion ist durch die Lage der 

minoisierten Siedlungen Akrotiri, Phylakopi III und 

Hagia Eirene V-VI gegeben. Dies sind aber auch die 

einzigen kykladischen Siedlungen, in denen groBflachige 

Grabungen stattgefunden haben457. Es fehlt somit an Ver- 

gleichsdaten, an denen es sich bestimmen lieBe, ob dieser 

Grad minoischer Beeinflussung in der Welt der Kykladen 

eine Ausnahme oder das Ubliche ist, d.h., ob es dafiir 

»besonderer Beziehungen« 458 zu Kreta bedurfte. AuBer- 

dem ist, wie H. Georgiou dargelegt hat, eine Route mit 

Linienverkehr zwischen festgelegten, exklusiven Anlege- 

platzen bei den Wind- und Strbmungsverhaltnissen der 

Agais flir den bronzezeitlichen Schiffsverkehr wenig 

wahrscheinlich459. Zweifellos hat es bevorzugte Hafen 

und mehr oder weniger erfolgreiche Hafenorte gegeben. 

Flir Fahrten zwischen den Inseln und dem Festland muB 

aber mit einem weiteren Spielraum gerechnet werden.

Dieser generelle Vorbehalt gegen die Vorstellung von 

Schiffsrouten durch die Agais gilt ebenso flir die mittlere 

Bronzezeit. Auch das Vorkommen von mittelminoischer 

Keramik - in geringen Mengen und in einheimischem 

Milieu - auf den Kykladen, auf Agina und entlang der 

festlandischen Ostkiiste (Abb. 65) laBt keine kretische 

Praferenz erkennen. Die Verbreitung festlandischer (Abb. 

64), kykladischer (Abb. 63) und aginetischer Keramik 

(Abb. 66) spricht flir Schiffsverkehr im gesamten Bereich 

zwischen den Inseln und dem Festland, der nicht nur dem 

Transport von Metallen aus Laurion gedient hat.

ZUM HABITUS DER MITTELBRONZEZEIT- 

LICHEN FLIHRUNGSSCHICHT

Die hervorgehobenen Graber auf Agina und Keos, in Atti

ka, Bbotien, Messenien und der Argolis sind die ersten 

archaologisch sichtbaren Zeugnisse einer etablierten 

Flihrungsschicht auf dem helladischen Festland und den 

vorgelagerten Inseln in der mittleren Bronzezeit (Abb. 

68). Es liegt am gegenwartigen Forschungsstand, daB sich 

Aussagen zum Habitus dieser festlandischen Elite 

vorwiegend auf ihr Verhalten im Grabbereich beziehen. 

Ausdruck elitaren Anspruchs sind:

1. Die Einzelbestattung in separierter Grablege als raum- 

liche Trennung der Einzelperson vom gemeinschaftlichen 

Nekropolenareal.

2. Das Schachtgrab als exklusive Grabarchitektur.

3. Der Grabhiigel als permanentes oberirdisches Monu

ment.

4. Die exponierte Lage am Eingang zur Siedlung, die das 

Grab zu einem Blickpunkt flir die Gemeinschaft der 

Lebenden macht.

5. Der Beigabenaufwand, der die Distanz von der Sied- 

lungsgemeinschaft zu Lebzeiten anzeigt.

6. Die Beigabenauswahl als Indikator des sozialen Mili

eus, zu dem Machtausiibung durch Waffengewalt (Be- 

waffnung) und Reichtum (Gold, Luxusgliter, Import) 

gehbren, sowie verfeinerter Lebensstil mit Kbrperpflege, 

ritualisierten Trinksitten und Jagd (Rasiermesser, exoti- 

sche TrinkgefaBe, Pfeil und Bogen).

Abgesehen von Reichtum und Luxus, die generell und zu 

alien Zeiten der Demonstration von Prestige und hohem 

Rang dienen kbnnen, verwendet die festlandische 

Flihrungsschicht weder Formen der Bestattungssitten 

noch Statussymbole der minoischen Palastelite. Bestatigt 

sich die Datierung hervorgehobener Graber Messeniens in 

die Stufe MH I, dann existiert diese helladische Flihrungs- 

schicht bereits in einer Zeit, wahrend der zwar vereinzel- 

te MM I-zeitliche Scherben Kommunikation anzeigen, 

von massivem, die Machtstrukturen veranderndem Ein- 

tluB Kretas aber nicht die Rede sein kann. Die Steigerung 

interagaischen Verkehrs und die stetige Zunahme minoi

scher Importe bis in die Schachtgraberzeit sind nicht der 

auslbsende Faktor flir die Herausbildung, sondern eine 

Folge der Etablierung von Elitegruppen auf dem Festland 

und einigen vorgelagerten Inseln. Die kretische Palastwelt 

hat mit ihren Luxusgiitern zum auBeren Glanz und durch 

vermehrten Waren- oder Geschenkaustausch zu grbBerem 

Reichtum beigetragen. Unter elitarer Kontrolle stehende
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Bereiche wie Palastarchitektur, Festungsbau, Grabsitten 

und Kultausiibung sind auf dem mykenischen Festland 

kaum von minoischen Vorbildem beeinfluBt. Im Gegen- 

satz dazu entstehen auf den Kykladen am Beginn der 

spaten Bronzezeit die weitgehend minoisierten Siedlun- 

gen Akrotiri, Phylakopi III und Hagia Eirene VI.

Die Konzentration von Macht und Reichtum in den 

Handen einer Fuhrungsschicht ist kein stabiler Zustand. 

Der Erfolg lokaler Eliten hangt von der Fahigkeit ab, die 

einmal erreichte Vorrangstellung zu behaupten und die 

Weitergabe der Machtposition zu sichem. Nach Ausweis 

der heute bekannten hervorgehobenen Graber sind das 

Vorgange, die in verschiedenen Regionen Griechenlands 

keineswegs synchron verlaufen sind. In Messenien mit 

einigen friihen Grabanlagen dieser Art ist eine kontinuierli- 

che Bestattungsfolge am gleichen Ort noch nicht bekannt. 

Regionale Tradition iiber die Schachtgraberzeit bis in die 

Palastzeit ist durch die »Tholos Vagenas«, die Osmanaga- 

Tholos, weitere Kuppelgraber und den Palast von Pylos 

gesichert460. In Attika ist es der brtlichen Elite von Mara

thon, Vrana und von Thorikos offensichtlich gelungen, ihre 

fiihrende Position iiber mehrere Generationen bis in myke- 

nische Zeit erfolgreich zu behaupten461. In Agina und 

Hagia Eirene ist das nicht der Fall. Die Art elitarer 

Machtausiibung, fur die das Errichten hervorgehobener 

Grabanlagen kennzeichnend ist, war in der Geschichte 

dieser Siedlungen eine Episode. Die Erhaltung der Graber 

und ihr Ausbau zu monumentalen Gedachtnisstatten sind 

wohl Anzeichen dafiir, daB die Veranderung der Herr- 

schaftsform ohne revolutionaren Umsturz erfolgt ist. Mit 

dem Goldschmuck des sogenannten Schatzfundes sind 

zumindest auf Agina durch besonderen Reichtum ausge- 

zeichnete Personen auch fiir die Zeit nach dem Schachtgrab 

faBbar. Wie die uns iiberlieferte Kollektion zustande kam - 

Beute eines antiken Grabraubers462 oder bronzezeitliche 

Deponierung von Besitz in der Siedlung -, sei dahinge- 

stellt. Die Kostbarkeit einiger der Schmuckstiicke und vor 

allem die Bedeutung der goldenen Diademe als Statussym

bol verweisen auf ein Fortbestehen elitaren Verhaltens.

Welches die Ursachen fiir den Erfolg oder MiBerfolg der 

regionalen Fiihrungsschichten waren, ist unklar, solange 

uns die Grundlagen ihres Machtanspruchs unbekannt sind. 

Wenn die Befunde auf Agina und Keos einerseits und auf 

dem Festland andererseits symptomatisch sind, dann soll- 

te ein Zusammenhang zwischen der Insellage und der 

miBlungenen Etablierung einer Elite bestehen. Keos und 

Agina befinden sich in der mittleren Bronzezeit sowohl 

von Kreta als auch vom Festland her gesehen an der Peri

pherie. Zugleich sind sie aber auch wichtige Stationen fiir 

Verkehr und Warenaustausch in der Agais. Die Beteiligung 

am Handel muB fiir diese relativ kleinen und nicht beson- 

ders fruchtbaren Inseln der bedeutendste Wirtschaftszweig 

gewesen sein. Die mykenische Palastorganisation der 

spaten Bronzezeit hat ihre wirtschaftliche Basis im Land- 

besitz bzw. in der Kontrolle von Agrarproduktion und 

Bodenschatzen463. Entsprechend diirfte bereits wahrend 

der mittleren Bronzezeit, dem formativen Stadium der 

helladischen Sozialhierarchie, die Verfiigungsgewalt iiber 

Ackerland und Arbeitskrafte zu Machtgewinn gefiihrt 

haben. Es ware daher auch verstiindlich, daB die natiirli- 

chen Gegebenheiten kleiner Inseln fiir das Funktionieren 

dieses Systems ungiinstige Vorraussetzungen bieten.

Nach Ausweis der heute bekannten hervorgehobenen 

Graber in Mittel- und Siidgriechenland und auf vorgela- 

gerten Inseln haben sich bereits am Beginn der mittleren 

Bronzezeit in einigen Regionen elitare Gruppen etabliert 

(Abb. 68). Befunde wie in Marathon (Vrana) und Thori

kos sichern in der chronologischen Abfolge der Grabanla

gen Kontinuitat am Ort bis in mykenische Zeit (SH II). 

Noch in der Zeit der Schachtgraber von Mykene haben 

die iiberregional verbindlichen Normen des Bestattungs- 

brauchs fiir diese festlandische Fuhrungsschicht Giiltig- 

keit. Der ProzeB sozialer Strukturveranderung in Rich- 

tung auf die elitare mykenische Palastgesellschaft hat 

lange vor der Schachtgraberzeit eingesetzt. Es sind offen

sichtlich von Kreta und den minoischen Alteren Palasten 

unabhangige Vorgange. In den rein festlandischen Formen 

des Grabbaus und der Selbstdarstellung in der Beigaben- 

auswahl zeichnet sich ein unterschiedliches - wohl als 

helladisch zu bezeichnendes - Herrschaftssystem ab.

Das Dominieren Kretas in der Agais zur Zeit der Jiinge- 

ren Palaste, die minoische Thalassokratie, wird vorwie- 

gend mit Blick vom Zentrum (Kreta) auf die Peripherie 

(Inseln, Festland) erklart. Die Expansion des minoischen 

Handels dient der Versorgung der Palaste und bringt die 

Randgebiete in die Sphare minoischer Interessen464. Han

del in der Form von Geschenkaustausch, wie er im ostli- 

chen Mittelmeer fiir die mittlere und spate Bronzezeit 

vorauszusetzen ist, verlangt jedoch persbnliche Verbin- 

dungen der Partnerschaft. Fiir die neuetablierten, endoge- 

nen Eliten auf agaischen Inseln und auf dem Festland ist 

das minoische Kreta der nachste erreichbare Lieferant 

von Luxusgiitern. Die Notwendigkeit, sich Zugang zur 

Versorgung durch die kretischen Palaste zu verschaffen, 

zwingt also die Fiihrungsschichten der Randgebiete, 

Kontakt mit Kreta zu suchen. Sie sind der Handelspartner 

der minoischen Palastelite, der in der Lage ist, Geschenke 

mit adaquaten Gegengaben zu erwidern. Das Anwachsen 

minoischen Imports reflektiert den steigenden Bedarf und 

die Bestandigkeit der Beziehungen. Die Auswirkungen 

auf das Verhalten im peripheren Bereich sind jedoch recht 

unterschiedlich: Auf den Kykladen entstehen die minoi

sierten Siedlungen von Thera, Phylakopi III und Hagia 

Eirene V-VI. Auf dem Festland werden Luxusgiiter, hand- 

werkliche Fahigkeiten und kiinstlerische Anregungen auf- 

genommen465, der Lebensstil und die Formen der Herr- 

schaftsausiibung behalten ihre helladische Auspragung. 

Dauer und Ausdehnung des mykenischen Machtbereichs 

machen deutlich, mit welchem Erfolg die festlandische 

Fuhrungsschicht ihre Position gefestigt, erweitert und 

beibehalten hat.
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